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*Grufiadresse!
Wir gTfiBen unsere Genossen Erik, Gotti, A1—

fred, Peter, Dieter, Thomas, Reiner, Alfred.

Jens, Josef, Willy die in den Knésten Moabil.

Werl, Straubing, Diez, Moabit, Mfinster,

WW1, Butzbach, Hamburg, Diez und Rom

emgesperrt sind.
Site sind gefangen in einem Teil dieser Gesell-

schaft, der ein Ausdruck des ganzen inhuma—

nen SYStems ist. Wir wiinschen ihnen dic

Kraft, die sie brauchen um im Geffingnis fiber—

leben zu kénnen.
Ffir eine Gesellschaft ohne Knfiste!

Unterstfitzt die Gefangenen!

* SPENDENLISTE: 26.- 3.5., Tubinge"; 100"

N.H., Nfimberg;5.-B.F., Aachen; 10: Rb, Mfin‘

ster;15.- P., Becherbach; 25.- HR, Reutlingefli 5'-

H.B., Bonn; 10.- A.B., Mfinchen; 16.- KM E“?
kirchen; 15.- O.V., Tn'ttau; 5.- H.L., Dfisseldom
10.-T.B., Neuwied; 5.-U.R., Wunsiedel;5-"ZP;

4"

L.H., Regensburg; 40.- A., Bern; 4,50 C-T" Basel.

in A.K., Wiirselen; 5.- I.W., Berlin; 5-' 1'3" Ben“

m.

Die Spenden sind sehr wichtiger Bestandtlfiil H” dlc

Kostendeckung des SF. Wir bedanken “"5 deShalb

resht herzlich dafiir und fragen, ob es aufier dam

Numberger Genossen (ExtragmB!) nicht "QCh mehf
gibt. die einen regelméBigen monatlichen Uberwel'

snngsauftrag gewéhren kénnen.
Fur den ersten Dircktkredit fiber 1000-‘DM zut Vor-

finanzierung der Sondemummem danken Wir 4

Reutlmgen.
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EDITORIAL
In Stidlpunkten

Mit der vorliegenden Nummer haben wir

erstmals unser Redaktionsprinzip, die Beitréi-

g0 zu »mischen«, leichter Verdauliches neben

schwerer zu Verstehendes zu sctzen, unterbro—

ehcn. Diese Ausgabe des Schwarzen Fadens

IS} sehr >>theorielastig<< geworden; weil wir als

nachstes Heft die »Kulturnummer« vorberei-

ten und dazu passende Beitréige diesmal nicht

aufgenommen haben. Mit der Nummer 19

werden wir jedoch das bisherige Konzept wei-

tcrvcrfolgen und hoffen, daB unsere diesmali-

ge Entscheidung nicht mtierstanden wird; —

w1r wollen keincswegs in »geistige Sphfiren ab—

heben«!

Wenn wir in dieser Nummer »Toffler’s The-

semi vorstcllen und in Nummer 15 z.B. das In—

Iervnew mit André Gorz unkommentiert abge-
druckt haben, dann hoffen wir auf eine rege

Lcscrdiskussion, der wir nicht mit vorschnel-

len Redaktionskommentaren besserwisse-

nech die Richtung weisen wolien. Da diese

Diekussion nur schleppend in Gang kommt,

\velscn wir nun ausdrficklich daraufl‘lin, daB

wrr — die Redaktion des Schwarzen Fadens

und. das FLI — uns nicht mit den vorgestellten
l’osxtionen identifizicren, sondern mit ihnen

»m-beiterm wollen, wobei uns die Einbezie-

hung méglichst vicler Lesermeinungen will-

kOmmen wéire (Vgl. auch die Zeitschriften-
xchau).

Lange gezégert habcn wir, 0b wir eher phi-
losophischc Textc, wie den Bookchins fiber~

haunt vorstellen sollen; — zumal soiehe Texte

2m (in: Grenze unserer Ubersetzcrfiihigkeiten
gehen; Profis aber nicht bezahlt werden kén-

nen. Wir haben uns dennoch ffir eine gekiirzte
Wiedergabe entschieden, weil Bookchin an ei—

ner Wcitcrentwicklung eincr anarchistischen

Ethik arpeitct, die uns durchaus als Grundla-

ge fiir ein Natur— und Evolutionsversténdnis

dlencn kann.

In der taz und aueh cinigen anderen Blét-

tern dcr bundesdeutschen Presse fand sich

nun die Bestz‘itigung, daB der »spanische 01i-

l’evc‘ilskandak (Vgl. SF-Nr.5) nichts mit Olive-

nol, sondcrn mit Plzasporsiiureestem zu tun

habc, die u.a. in dcm Bayer—Produkt Nemacur

Cntliallcn sind. Wir haltcn bereits darauf hin-

gewiesen, daB wir einen Zusnmmenhang mit

Glftgas (das ja cbenfalls Phosphorsiiureester
Cnthiilt) vermuten, das bei einer Explosion
fillf dem bcnachbarten US-Stiitzpunkt Torre-

Jon cnlwichen scin kénntc. Auch die jetzigcn
”Ergcbnissc« scheincn uns noch niehl alle Fra-

‘DTCD zu beantworten. Die wichtigste: Warum

l\Onnten — wie man jctzt erfz'ihrt -die verseuchr

tElf/vergifteten US—Soldaten, die ins US-Ho-

Spite] Wicsbadcn geflogen wurden, erfolg-

rcxclrbehandelt werden, wiihrend fiber 500

Spilmer sterbcn muBten, weil die Ursache

"OHCh nicht crforscht war und Gegenmittel zu

Spat kamen? Liegt nicht die Vermutung nahe,
daB die US-Militiirérzte schon damals‘wuB-

:0“, Was jetzt cine US-Wissenschaftlergruppe
1Crausfand, niimlich daB Phosphorséureest-
her mit im Spiel waren? Wenn sie es wuBten

“Dd ihrc erfolgreiche und geheimgehaltene
Behandlung legt es nahc, hiitten sie bereits da-

rnals den »Verursachem gekannt und aus poli-
tlschen Griinden (Spanicns NATO-Beitritt)
Verschwiegen.

Zuletzt noch kurz zu unserer eigenen »Sze-

ne« einige vorlfiufige Anmerkungen: wir hal-

ten nichts von Tendenzen einiger Genossen,
die sich aus eigenerTheorie-und Perspektivlo-
sigkeit an die »Volksfront« aus BWK und

KPD’ML anhfingen. Ihre gutgemeinten Slo-

gans »Raus aus dem linken Ghetto<< oder »Zu—

sammenarbeit aller revolutionéiren Kréifte<<

verkennen, daB es gerade die Leute um die

>>Volksfront<< sind, die aus ihrer eigenen Ge—

schichte im linken K-Gruppen-Ghetto nichts

gelernt haben. Deren >>Offnung<< fiir anarchi- '

stische Positionen halten wir ledigiich fiir ei-

nen Versuch antiautoritére Menschen auf die-

sem Umweg ffir ihre jeweilige Organisation zu

»rekrutieren«. Hauptinhalt dieser Zusam—

menarbeit scheint das »revolutionéire Ele-

ment« in Abgrenzung zum Reformismus der

»QRUNEN« zu sein. Wir k6nnen uns nicht

vorstellen, wie eine solche gemeinsame »Ba-

sis« aus dem »Ghetto« kommen will, wenn sie

noch nicht einmal nach autoritéren und an—

tiautoritéren Denkweisen unterscheiden will,

nicht fragt, wie eine »Revolution« aussehen

soll, welche Rolle darin ein Staat, eine Avant-

gardepartei etc. spielen 5011... Die gemein-
sam produzierte »Beilage« der >>Volksfront<<.

fiir alle Zeitungen der Mitgliedergruppen,

zeigt uns, daB der BWK mit seinen marxi-

stisch-leninistischen Anschauungen domi-

niert. Angesichts der Geschichte der letzten

112 Jahre verbietet sich ein soicher Versuch ge-

meinsamer Politik eigentlich von selbst und

wir denken, daB die beteiligten Genossen dies

selbst sehr schnell begreifen werden. Sie wiir-

den sich bei dem nun anvisierten Weg, sehr

schnell im eigentlichen Ghetto wiederfinden,

— némlich getrennt von allen sozialen Bewe-

gungen, als anarchistischer (Partei—)Fliigel
der Volksfront, der die Bewegungen genauso

funktionalisieren wiirde, wie wir es jahrelang

den K-Gruppen vorgeworfen haben, denen es

nie um die jeweilige Sache sondem immer um

um die Verwertung dieser Sache ffir ihre »re-

volutionéiren Organisationem ging. Bin 50]-

ches Denken hat mit Anarchismus ungeféihr

soviel gemeinsam wie der Papst mit freier Lie-

be.

A15 eines der Ergebnisse eines wohl unbe-

friedigend verlaufenen Berliner Anarchisten-

treffens sucht Ralf G. Landmesser »fluchend

den Uberblick . . . im Bldttchenwald der Spon-

ti- and Anarcho-Presse. .. und (fordert) als

Perspektive cine fiberregionale libertdre W0-

Chenzeitbmg wie 2.8. in Frankreich mit »Le

Monde Libertaire<< and in Italien mit » Umanita

Nova« eine existiert. Nun kbnnte man —zumin-

dest bei der sehr traditionalistischen »Le Mon-

de Libertaire« fragen, was denn dann gewon-

nen sein soll? Inhaltlich bestimmt nichts! Aber

das zielt am eigentlichen Punkt und an Ralfs

Anliegen vorbei.

Wir produzieren 64 Seiten, d.h. z.B. einer

setzt einen Monat Iang, 10 Tage Lay Out mit

Diskussion, 1Woche Druck, 4 Tage Vertrieb.

D.h. die vierteljiihrliche Erscheinungsweise
ist bei unserer geringen Personalstfirke (3 Re-

dakteure und ca.10 feste Mitarbeiter, die re-

gelméiBige Beitréige, Ubersetzungen etc. er-

stellen und uns zuschicken) gerade durchhalt-

bar. StreBsituationen sind dabei allerdings be-

reits an der Tagesordnung, denn da gibt es

auch splche Dinge wie Kartei, tigliehe Briefe,

Adressenéinderungen, Mahnungen, Bestel-

lungen zwischendurch, Artikel schreiben, Ma-

terial besorgen, usw. Eine Umstellung auf mo-
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der nicht mehr nur auf die linken Buchladen

natliches Erscheinen konnten wir uns vorstel—

len, wenn sich verbindlich weitere 7 Men—

schen als Redakteure unentgeldlich, verantw—

ortlich, langfristig bercitfinden wiirden, die

sich untereinander auch noch Sympathisch fin-

den, damit sie eine solche Zeitschrift »neben-

her« machen konnen; d.h. ihre >>Freizeit<< voll—

standig dafiir >>auszugeben<<; und oft andere

aktuelle politische Aktivitaten zurfickzustel-

len. Fiir »mehr«, briiuchte es unserer Mei-

nung nach das vielkritisierte Profitum der

»taz«, d.h. zumindest Entlohnungen, und an-

stelle einer zentralisierten Redaktion eine

Vielzahl an aufeinander abgestimmten und

dezentral aufgestellten Geriiten, eine Auftei-

lung der Arbeiten, einen Vertriebsapparat,

x»

Der schlafcndc Liiwc

FLI — Kurzberi'c'lii"‘iifr Sowjetunion-Arbeits-
ngPe

Aus unserem kollekti'ven lnteresse, eine

aktuelle anarchistische Kritik an der SU und

ihrer Apologeten zu erbringen, haben wir im

Rahmen des FLI einc SU-Arbeitsgruppe ge-

bildet, die sich in Waldeck zum ersten Male

traf.

Diskussionspunkte waren: Die Ideologie
des >>Realen Sozialismus<< und ihre gesell-
schaftliche und machtpolitische Dimension.

Die Situation der Arbeiter/innen in der SU,
Momente ihrer Unzufriedenheit. AuBerdem

versuchten wir uns einen Uberblick iiber die

Funktionsweise des Partei-, Staatsapparates
zu verschaffen.

und wiederverkaufenden Genossen zuriick—

greift, sondern die >>kapitalistischen Vertriebs-

wege« zu deren Preisen mitbenutzt etc. - oder

eben einen adiiquaten eigenen schafft. Und

das ist nur die technische Seite: Hinzukame

die Frage, woher kame die organisatorische
Basis (den die FAF bzw. FAI ffir die zwei ge-
nannten Zeitungen bietet) und von wem das

notwendige Startgeld? So sehr wir den

Wunschtraum verstehen, so wenig gewachse-
ne organimtorische Strukturen sehen wir; —

und selbst die potentiellen Leser sehen wir

5&5;

wuchl auf

Die Diskussionen in Waldeck lieBen sich

noch nicht in konkreten Ergebnissen und The-

sen formulieren, weil die SU fiir die meisten
von uns immer noch ein »blinder Fleck« ist
und unsere vielfaltigen, partiellen Eindriicke
zu vielen Fragen offen lieBen. Um besserc

Ausgangsbedingungen fiir weitere Diskussio-
nen (In Niirnberg vom 15.5. his 19.5, Anmel-

dung bei Giinter Hartmann, c/o Antiquariat,
Oranienstr. 39, 1000 Berlin-36) zu schaffen,
sollten wir unscre Kontakte intensivieren, uns

verstarkt miteinander austauschcn. Vorberei-

tungs-Vorschlage fiir das néichste FLI-Treffen:
-— Die Arbeiterklasse in dcr SU und die freien

Gewerkschaften; Lit.: K. Schlogel »Der renitentc

Held«. Junius Vcrlag
— Unlcrsuchung der sowjetischen AuBenpolitik,

proletarischer lnternationalismus Oder praktische
Unlerdn’lckung?

— Verhiiltnis SU-Linke hier, Auseinandersel-

zung mit linken Positionen zur SU.

"

I_E zerrgotoaus
nicht! Wer soll eine wohl notwendige Minde-

stauflage von 10 000 Exemplaren kaufen? wa-
‘

ren diese Interessierten vorhanden, wiirde

beispielsweise der SF mit seinen lappischen
15 .-DM im Jahr nicht bei einer 2000er Auflage
stehen, andere bei 1500, 1000 oder bei 500 Ex-

emplaren. \Mr sollten Wunschtréume auch als

solche kenntlich machen, iiberzogene Ansprii—
che erzeugen mehr Frustration als Lust zum

Anfangen... In diesem Sinne wiinschen wir

uns allen mehr Realitatssinn und mehr Aus-

dauer —— auch wenn’s schwerfallt.

674%

und crlicht sich hriillcml
.

Alle die Interesse haben, bitte ich um weitere

Vorschlage und ldeen. Liebe GriiBe!

Kontakt: FLl-Arbeitsgruppe Sowjetunion,
Uli Mamat, Keplerstr.7a. 6000 Frankfurt

a.M.

Als Erganzung: Leider etwas zu spat wurde

dem SF von der Edition Tiamat ein Vorab-
druck aus einem Buch angeboten, das 1m

April ’85 erscheinen soll: »Das unterirdische
Feuer — 733x12 der russischen Gewerkschaftsap-
position SMOT«. Diese Organisation wurde

1978 gegrfindet und wird seitdem hart ver—

folgt. Ihre Mitglieder werden in Zwangsaf'

bcitslager und Psychiatrien gesteckt. Der 1105
angebotcnc Text von Michail W. Zotow schll'

dert einen Aufstand in den Arbeitslagern V0“

Togliatti, dessen Entwicklung und Niedef'

schlagung der Autor 1970 als Augenzeuge
er-

lebte. (Verlag Klaus Bittermann, Edition 133'

mat, Grimmstr.26, 1000 Berlin-61)



Industrialismus - Kritik, Teil 1

Versuch einer Zusammenfassung des

Buches >Die dritte Welle/

Zukunftschance< van Alvin, Tofiler

von (Banter Hafimann ,

”KW MK‘ ‘l

Mit dcr folgendcn von Gfinter Hartmann aus-

gearbeitctcn Zusammenfassung von Alvin

Tofflcrs »Die drirte Welle — Zukunftschance«
lcitcn wir die Diskussion um die »Arbcit«

fiber zu grundsiitzlichcrer Gcsellschaftskritik.

Wir habcn die Erfahrung— zuletzt bei den Dis—

kussioncn auf den FLI-Treffcn und in Venedig
—

gcmacht, daB von zu unterschiedlichen Vor-

aussctzungcn aus argumentiert wird. Wenn

wir nun Toffler als Grundlagc der Diskussion

nchmcn, wollcn wir vorausschicken, daB er al-

lcs andcrc als cin anarchistischer Theoretiker

ist. Tofflcr (1928 in New York geboren) ist so

ctwas wie cin >>industrieller Planungsmana-
ng, Um scincn politischen Standort klarzu-

machcn, sci hicr cin Zitat aus seincm 1970 cr-

schicnencn Buch »Der Zukunftsschock<< vor-

angcstellt: »Parallcl dazu cntsteht im politi-
schcn Bcrcich cine seltsame Koalition von

Rechtsradikalcn und Angehérigen der Neuen

Linkcn: Sic allc nehmen cine Laissez—faire—

Haltung gcgcniibcr dcr Zukunft ein und rufen

lmmcr mchr nach >Anti-Planung< Oder >Nicht-

Planung<, cincm Ding, das zuweilen auch eu-

phorisch als >organisches Wachstum< bezeich-

net wird. Bci manchcn Radikalen nimmt die

ncuc Modestromung anarchistische Ffirbung
an. Man bctrachtct langfristige Plane fiir die

anunft dcr Institution oder der Gesellschaft,
die man rcvoluiioniczcn will, nicht nur als un-

nétig odcr unklug, sondern weigert sich be-

rcits, die Tagcsordnung ciner Sitzung zu pla-
nCn. . .« (8.322)

Tofflcr ist also so ctwas wie ein >>Theoreti-
kcr dcs progressiven chhnokratentums<<, ei-

nc Kritik an ihm wird also unumganglich sein

Und soll in den niichstcn Nummern des SF er-

fOlgcn. Toffler crschcint uns auch gerade des—

halb als gceignctcs >>Vehikel<<, weil er die vor—

hcrrschcndcn Tcndcnzcn unscrcr Gesellschaft
‘

aus scincr Sicht — vcrstfindlich darstellt und

nachvollzichbar macht. Sicherlich wird jedes
Detail unscrcn Lcserinnen/Lesern irgendwo
schon bcgcgnct scin, wird z.T. eigcner Erfah-

Fling bzw. Einsicht cntsprechen - dennoch

durftc die gcgcnscitigc Bedingtheit der erleb-

ten Erschcinungcn cinen neuen Zugang er-

mb'glichcn, der auch die Diskussioncn klarer/

beWuBtcr wcrdcn la'Bt. Toffler beschreibt und

Schliigt Modcllc vor, scinc Beschreibung lie-

f?“ uns Material, seine Mo'dclle mfissen kriti-

Slcrt und zum grofitcn Teil vcrworfen werden,
‘ Wcil sic lctztlich das hcrkommliche (kapitali-

Slischc bzw. staatskapitalistische) System auf

emc ncuc Grundlagc stellcn und nicht wirk-

llch bcscitigcn. Wir hoffcn auf eine lebhafte

Betciligung an dcr Diskussion. ..

Wolfgang Haug

:1»;
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Toffler versucht einen globalen Uberblick
fiber die menschliche Zivilisation zu geben, m-

dem er sic in drei >>Wellen<< einteilt.

Die erste Welle der menschlichen Zivilisation

war im wesentlichen landwirtschaftlich orien-

tiert. Sie reicht beiToffler his in die Mitte d65

18. Jahrhunderts.

Die zweite Welle war bzw. ist orientiert an def

Industrialisierung. Sie beginnt im 18. Jahrhun-
dert und dauert noch an. Die gegenwirtige Sl-

tuation ist jedoch bereits von ihrem Niedcr'

gang und vom Aufkommen der dritten Welle

geprfigt.
Die dritte Welle kénnte demnach als Postindu-

strialismus charakterisien werden. Auf ihre

wesentlichen Momente, soweit sie bereits

jetzt abzusehen sind, wird spater eingegan'
gen.

Wesentliches Moment dieses Denkansatzes

ist dabei, daB die jeweiligen Wellen sich iiber—

lappen und die jeweils folgende sich in der vor—

herrschenden bereits abzeichnet. Das qualita—
tiv neue an der momentanen Umstrukturic-

rung gegeniiber den ersten beiden Wellen ist

die Geschwindigkeit mit der die neuen Ten-

denzen sich durchsetzen. Wéhrend die erstc

Welle einige tausend Jahre der Menschheits—

geschichte ausmacht, dauerte die zweite gera-
de schlappe 3-400 Jahre. Dabei wird beriick-

sichtigt, daB Geschichte weder cine Rolltrcp-

pe noch eine einfache Aufeinanderfolge V011

Wellen ist, sondern daB diese Wellen durch

menschliches Handeln geprégt sind.

Die erste Welle wird von Toffler nur ‘gC'
streift, da die noch vorhandenen Reste diescf
Ara von untergeordneter Bedeutung erschCI'

nen. Die zweite Welle dagegen wird von ihm

unter verschiedenen Aspekten beleuchtct.

(Da ich nicht das ganze Buch nacherzfihlefl

will, werde ich mich auf einige wenige mir WC-
sentlich erscheinende Punkte beziehen). ‘

L Nidu Kapitalismus, nicht Sozialismus son-

dem Industrialismus!
‘

.

Toffler bezieht seine Beschreibung der szl—

ten Welle grundsiitzlich auf die beiden bekann-

ten 6konomischen (auch gesellschaftlichen?)
Systeme. Jedoch lediglich in knappen Hinwcl-

sen wie: >sowoh1 in den westlichen und den 50‘

zialistischen Linderm; wieweit der Begriff
des >Industrialismus< tatséichlich ffir beide SI)"
steme gelten kann sei dahingestellt. Wichng

ist, diesen Begriff néiher zu erléiutern: Ind}?
strialismus umfaBt bei Toffler nicht nur id]?
Produktionssphéire sondern stellt: ». . .ein rcf‘
ches, vielseitiges‘ soziales System dar, (135 km”

nen Aspekt des menschlichen Lebens uan‘
riihrt lieB<< ($.33; im folgenden immer nur dlc

Seitenzahl)
Unter diesem Gesichtspunkt ist sicher aUCP

die Gleichstellung von Soziaiismus und Kilpl‘

talismus zu verstehen, denn die fortschreifcn.‘
de Industrialisierung veriinderte in den 502131"
stischen Léndem eben auch grundlegend “”6

menschlichen Bedingungen die bis dahifl das

Zusammenleben regulierten. .

KernPunkt des Industrialismus war und ‘St

nicht, daB in dieser Ara auf alien Gebieten def

Produktion, derVVissenschaft und derTeChno'
logic riesige Fortschritte gemacht wurdcn’

sondern, daB das Netz miteinander verbun’

den wurde. Ein Netz, das his in die tiefsic"
Winkel des sozialen Zusammenlebens relfhffi
und alles den Erfordernissen des Indusmil“S
mus unterwarf.



Grundlage jeder Zivilisation ist die Bereits—

stellung von Energie. Wéihrend noch in der er-

sten Welle fast ausschlieBlich erneuerbare

Energiequellen genutzt wurden (menschliche

und tierische Muskelkmft, Sonne, Wasser,
Wind etc.) wurden in der zweiten Welle die

fossilen Brennstoffe entdeckt und zum aileini-

gen Energietriiger. Die Technologie reprodu-
zrerle sich bald quasi selbst und war sogar in

dcr Lage, Masehinen in endloser Reihe >in die

Well zu setzcn<. Neben dem Konsumgiitersek-
tor

entstand der Invcstitionsgfitcrscktor. Ein

Bererch, in dem Mnschincn Maschinen produ—
zrerten. Die neue Ebenc der Tcehnologie
machtc es méglich, Millionen identischer Pro—

duktc herzustellen. Die Massenproduktion
war geboren. Die neuc Technologie und das

neue Energiesystcm waren die tragcnden Pfei-

ler der zwciten Welle.

'Hier setzt meines Erachtens auch ein, was

er heute die >Wegwerfgesellsehaft< nennen.

Wahrcnd in der 1. Welle Z.B. erneuerbare

Encrgic verwandt wurdc, wurden nun nieht-

emeuerbare Energietriiger genutzt. Einc gi-

gantl‘schc Verschwendung begann. In der Pro-

duktionssphiire wurden nun erstmais riesige
Rcssourcen vernichtet, bevor Giiter entstan-

den (und dann auch noch welche von sehr

zweifelhaftem Wert). Die chhnologie der

ZWCIICH Welle war und ist also zweiseitig: sie

vermchtete um zu erschaffen. Die Verschwen-

dUng scheint wesemlicher Bestandteil der (Ir-
)Rauonaiitfit dcr zweiten Welle zu sein. Die

Masscnproduktion crforderte ein differenzier—

tcres Verteilungssystem als in der ersten Wel-

10. Kennzeichen sind die Eisenbahn, riesige
StraBen, Kaniile etc. —

genauso wie das Auf—

kommcn von Handelsketten, Kaufhiiusern

usw.
'

Diese drei Bereiche sind in jeder Gcsell-

Scliaftsform, sci sic nun agrarisch oder indu-

strialistisch zu finden und eng mitcinandcr ver-

bunden. Sie stellen dar, was Toffler die Tech—

nosphr'z'rc ncnnt. Die revolutionére Umwia'l-

Zung der Technosphz'ire zog die Umwéilzung
der anderen Bcreichc des menschlichen Zu-

Sflmnienlebens (nachToffler) nach sich.

Dle Soziosphiirc, dcren drei Hauptinstan-
Zen die Familie, die Schule und auf ("Skonomi-

ZCIlcm Gebiet der Konzcrn sind, wurdc unter

“53:1 tIirfordernissen des‘ Industrialismus die-

i .

ast direkt nachgcbildet. (Ich fasse mich

(n diesem Teil kurz, da vieles als bekannt vor—

augusetzen ist!). Die entstandene Kern- oder

Ii‘lflnfdmilie entsprzich der geforderten Mobi—

dl, dlC Schulen glichen Fabriken — in ihnen

Ksrrden rnassenwcise >identische< Menschen

Hngezuchtct und dcrcn wcsentliches Ele-

Zent' wdr nicht die Vermittlung von Wissen

1m1ndxv1ducllen Gebrauch, sondern cin satt-

58m bekannter Lehrplan:

”Er bestand — und besteht heute noch in den

Elmsten Industrienationen
— aus drei >Féi-

Cm<z Punktliclikeit, Gehorsam und einténi-

gem Arbeitsrhythmus« (40). Der Konzern 16-
‘

'C
1n ailen Industrienationen das private oder

Partnerschaftliche Eigentumsverhfiltnis ab.

will]; (:0
ékonomischen chtren waren nicht

ten n
crsoncngebundcn, sondern iiberdauer-'

Se relml Generatienen. Ihre Besitzverhéitnis-

fiber ac ten.sich ubcr das Kepita] und nicht

SiIZCr
as Wissen und dlC Ffihigkeiten von Be-

ficnmn’i‘
Die

genanntcn drei Institutionen

Stri'1|i~
offler >die HaupImerkmale< des Indu-

« smus bzw. der zweiten Welle:

» Um liberal] in der Welt, we die zweite Welle

herrschte, in Japan ebenso wie in der Schweiz

in England, Polen, den USA und der Sowjet:
union, verlief das Leben der Menschen auf 'ei-

ner vorgezeichneten Bahn: In der Kemfamilie
geboren, wurden sie en masse durch fabrikarti-
ge Schulen geschleust und traten dann in den

Dienst eines groflen privaten oder dfi‘entlichen
Konzems. Jede Phase des Lebens wurde von

einer Schlfisselinstiturion der zweiten Welle do-

miniert. «(42)
Am Beispiel der Musikgesehichte maeht

Toffler dann deutlich, wie sehr die Soziosphé-
re der zweiten Welle mit ihren drei Keminstan—

zen beispielgebend filr alIe anderen Bereichc

des Zusammenlebens und der menschlichen

Organisation waren und nachfoigende Orga—
nisationen sich an den Bedfirfnissen und dem

Stil der Technosphiire orientierten. Mir

scheint, daB ein hervorragendes Beispiel die

Geschichte der Kommunistischen Parteien

ist! (Sorry, aber ich kann’s nicht lassen. Die

Kommis miissen mal wieder herhaltenl).
Innerhalb der einzelnen Sphéiren und zwi-

schen den einzelnen Spéihren flieBt ein dichter

Sltrom von Informationen. Wéihrend noch in

der ersten Welle die Informationen hauptséich»

lich zwischen der herrschenden Oberschicht

ausgetauscht wurden und nur eine quasi Ein-

weginformation von oben nach unten stan-

fand, benétigte jetzt die zweite Welle ein weit-

verzweigtes Infosystem. Einerseits um die in-

nerhalb der Technosphéire anfallenden Infos

schneller und weiter zu verbreiten, anderer—

seits um die »Wirtschaftsproduktion und das

private Verhalten der Menschen aufeinander

abzustimmem<(44f)

In den Massenmedien ist das Grundmuster

der Fabrik wiederzufinden, »sie hfimmem

identisché Informationen in Millionen Gehir—

ne, so wie die Fabrik identische Produkte fiir

Millionen herstellt«(46). Die Infosphc‘ire ist der

Vermittier zwischen den verschiedenen Sphi-
ren. Es gibt nach Toffler ein Grundmuster

nach dem all dieseSphéiren aufgebaut sind

und funktionieren. Diese Grundmuster nennt

Toffler den Code der Industriegesellsdiaft.
Die Industriezivilisation bezieht ihren Code

aus sechs miteinander verkm‘ipften Prinzi-

pien, die sich fiberali durchgesetzt haben und

»das thalten von Millionen programmiert

haben«(58). Die sechs Prinzipien sind:

— Standardisierung
— Spezialisierung
— Synchronisierung
— Konzentration
— Maximierung
— und Zentralisierung

Erliiuterungen:

Standardisiemng ist nicht nur in bezug auf die

produzierten Giiter zu sehen, sondern auch

auf die Art der Produktion — Taylorismus -,

Auswahlverfahren ffirArbeiter—Tests —, Lehr—

plane an den Schulen, es gab und gibt standar-

disierte Umgangssprachen (Beispiele: das

Hochdeutsch, englisch als Weitsprache. . .),

die ganze Bilder und Symbolwelt wurde stan-

dardisie‘rt, (Beispiel die Werbung in den Mas-

senmedien —'Millionen sehen die gleichen Bil-

der, lesen die gleichen Texte usw. usw. Stan-

dard wurde zum MaBstab. In der Architektur

genauso wie in Einrichtungsgegenstéinden.

Regionaie Besonderheiten wurden egalisiert
und eingeebnet.
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Spezialisierung — hier setze ich die Kenntnis

der Arbeitsteilung voraus; wesentlich scheint

mir jedoch der Hinweis, daB dutch die oben

beschriebene Einebnung der kulturellen Viel-

falt die Spezialisierung einem Bedilrfnis nach

Differenzierung und Individualisierung entge-
genkam. Somit wire die Spezialisierung eine

Art Kompensation fiir die verloren gegangene
kulturelle und regionale Identitéit.

Synchronisierung — der Tagesablauf der Men-

schen unter den Bedingungen der ersten Inno-

vationswelle bestimmte sich weitgehend nach

den regionalen und natfirlichen Erfordernis-
sen und Bedingungen. Wenn ein Bauer auf

den Acker ging, war es unerheblich
, ob das um

7 Uhr oder um 8 Uhr geschah. -Nun aber un—

ter den Bedingungen der zweiten Welle muBte

der Tagesablauf fiir Millionen von Menschen

synchronisiert werden. Die Richtschnur hier-

ffir lieferten die Maschinen, die zu einem be-

stimmten Zeitpunkt ein und ausgeschaltet
wurden. Millionen standen nun rund um die

Welt zur gleichen Zeit auf, fraBen, schissen

und gingen zur gleichen Zeit zur Arbeit und

ins Belt. Die Uhr wurde zum wichtigsten In-

strument.

Konzentration ‘— damit ist sowohl die Konzen-

tration an bestimmten Orten (Vorkommen
von bestimmten Rohstoffen usw.), wie auch

die Konzentration von Energieerzeugung,
Stiidte, Konzerne, Monopole bis hin zu den

Massenbewegungen gemeint.
Auch die Schulen waren ein Ort der Konzen-
tration.

Maximierung —mit den Moglichkeiten der

Massenproduktion schien auch alles andere

dem Fetisch des Wachstums und der Superlati-
ve untergeordnet werden zu konnen. — Sicht-

barer Ausdruck dieser Makrophilie ist die

MaBeinheit des Wohlstandes, das Bruttoso-

zialprodukt. Es galt, diese GroBe auf jeden
Fall zu steigern, denn je groBer das ESP, desto

hoher der Wohlstand.

Zentralisierung —- sichtbarster Ausdruck sind

die Nationalstaaten mit starken Zentralregie-
rungen.

Diese sechs Grundprinzipien verliehen der

Industriegesellschaftihre charakteristischen

Zfige, und sie sind in der Tat ‘in kapitalisti-
schen wie in sozialistischen Gesellschaften zu

entdecken.

Ahnlich der Umwiilzung im 6konomischen
und sozialen Bereich vollzog sich auch im poli-
tischen Bereich eine Umwz‘ilzung, die den Er-

fordernissen des Industrialismus mehr ent-

sprach. Nach Toffler ist die Mechano-Manie, —

derDrang alle Organisationen und Gruppie-
rungen oder gar die menschliche Gesellschaft

insgesamt als eine gigantische Maschine zu be-
trachten und alles nach mechanischen Ablélg-
fen zu regeln, — Grundlage der Industriezivili-
sation. So sind zum Beispiel alle Gesellschaf-
ten mehr oder weniger nach dem Représenta—
tivsystem regiert. Die Représentanten haben

eine mehr oder weniger »universale Volksver-

treterausstattung<< und verffigen fiber einc

>>globale Gesetzesfabrik<<, halten >>Beruhi-

gungsrituale<< (Wahlen, Versammlungen etc.)
ab und das alles, um die Gesamtmaschinc

>>Gesellschaft<< moglichst reibungslos am lau-

fen zu halten. Ihre Handlanger und Helfers-

helfer sind nach Toffler die »Integratoren«.
die >>Techniker der Macht«, die »Eliten« und

die »Supereliten«. Alles austauschbare FigU‘
ren, die jedoch die >>heimlichen<< oder »un-

heimlichem Machthaber darstellen.

2. Indust-Realitiit

Konstituierendes Moment der Indust-Realitét
ist nach Toffler das >>Zerbrechen der Einheit
von Konsument und Produzent<< (49). Jedes

Individuum ist beides zugleich aber zu unter—

schiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Or-

ten usw. Vermittelnde Instanz ist nach Toffler

der Markt (das unsichtbare Wesen). Hier wird

sehr stark mit dem marxschen Begriff der

>>Entfremdung<< operiert. Der Mark! schob

sich nicht nur zwischen den Produzenten und
den Konsumenten in Bezug auf den Waren-

tausch, sondern zwischen jede Form menschli-
Cher Beziehungen. In einer Gesellschaft, in

der sich das >>geheimnisvolle Ding« Markt ein—

mal konstituiert hat (und damit die intraperso—
nelle Spaltung in Produzent und Konsument)
». . .werden, gleichgiiltig wie ihre politisché’
Struktur aussieht, nicht nur Produkte gekauft
und verkauft, gehandel! oder getauscht, son-

dem auch Arbeit, Ideen, Kunst and Seelen.;«
(53)

Von nun an muBte jedes Individuum an
mindestens zwei Rollen angesprochen WC"

den, eben als Produzent und Konsument. JC-

de dieser Rollen erforderte jedoch unter—

schiedliche, zum Teil diametral entgegengc‘
setzte Verhaltensweisen (das schizoide Indivi-
duum war geborenl). — Als Produzent muBtC

jedes Individuum piinktlich, fleiBig und diszi-

pliniert sein, sich kontrollieren lassen,Vergni'1'
gungen entsagen, sich unterordnen und gehor—
sam sein; als Konsument jedoch sollte das glei'
che Individuum eher zu hedonistischer als 2U

abwfigender Lebensweise, eher zu Disziplin-
losigkeit und zur Verschwendung und zu még'
lichst individueller Lebensweise angehalten
werden. Der Zusammenhang zwischen den

zuvor genannten Prinzipien und der Aufspal'
tung des Individuums macht die Dimension
der >>Realitfitsverfinderung<< deutlich, der die

Menschen der zweiten Welle unterworfen
waren. »Der Zusammenprall der ersten beidefl
Wellen schufnicht nurfiir Millionen Mensche"
eine neue Realitc'it, sondem verdnderte auch 17’ r

Realitfitsbewufltsein<< (110) Dieses neue Reall—
tiitsbewuBtsein nennt Toffler >>Indust—Reall'
téit<<. Indust-Realitiit — das war das fibergrelfe’1'

de Meinungs- und Ideenkollektiv, das man d?”
Kindern des lndustrialirmus in der Schule 6’" 1'

trichterte, um ihnen ein spezielles Weltverstiifld‘
nis zu vermitteln. Es war ein Sammelsuriuffl
von axiomatischen Grundsc‘itzen der Indu-‘FWU‘
gesellschafr und ihrer Wissenschaftler, Wln‘

schaftsfiihrer; Staatsmfinner un‘d PhilosOPhe"
und Propagandisten. « (110)



welle in keinem der sechs Bereiche eine Norm

erd durchsetzen konnen.

Ausflug in die Wei: der Dualwirtschaft
— die Prosumtion, der Prosument

Der unsichtbare Keil, der wéihrend der zwei-

ten Welle das Individuum in zwei Teilc zerleg-
tC, wird in der dritten Welle zuriickgedriingt.
Aus den beidenTeilen des Individuums —Kon—

Surnent und Produzent — wird wiedcr eine Ein-

helt, der Prosumenr. Damit verliert der Markt

(das unsichtbare Wescn) seine Bedeutung.
Unler dieser neuen Zusammensetzung ist je-
doch nicht nur zu verstehen, daB wieder mehr

Menschen ihr Brot sclber backen oder sich

selbst ein Regal »Made by Ikea« zimmern,
Sondcrn wesentlich sind damit die Selbsthilfe-
gruppen gemeint. Denn gerade im Bereich

der sozialen Interaktion hat sich ja die Spal—
lung des Individuums am zerstérerischstcn

ausgewirkt. Mit der Delegation des Erwerbs

Von Giitcrn an den Markt wurde auch alles an-

dere an den Markt delegiert. Bei Arzten z.B.

wurde die >>Gesundheit<< nachgefragt, so 215

01) dies cine Ware wiire und nicht ein Zustand,
dcr herstellbar ist durch Veriinderung von Le-

bensbedingungen usw.. .. (das ist sehr mager

dargestellt, aber ich will vermeiden ein neues

Bilch zu schreiben). Nach Toffler gibt es und

erd es zunehmend geben, zwei Sektoren in

dcnen produziert wird. Der SektorA ist dcr er—

sten Welle am néichsten, alles was in ihm her—

gestellt wird. verbraucht der Produzent selbst.
Der Sektor B stellt den Markt dar, der wéih-

TCnd dcr zweiten Welle dominierte. Waren und

Dlenstleistungen wurdcn fiir »den Markt<<

Produziert. Wiihrend der zweiten Welle domi-

merte klar die Produktion ffir den Sektor B.

Mit ZunehmenderVeriinderung in der Arbeits-

Zen und der Technologie wird der Sektor A

Wicder stz‘irker in den Vordcrgrund treten.

Der Markt, der weltweit fiber mehr als drei—

hundert Jahrc hinweg aufgebaut wurde, wird
ills >>Instituti0n<< bestehen bleiben, obwohl das

Ende der >>Vermarktung<< gekommen ist. Un-
ICr Vermarktung versteht Toffler den Aufbau

flies weltweitcn Marktes. Und nicht wie sonst

ublich den »Verkauf« eines Produktes.

.

Am Ende dieser >>Vermarktungséira<< steht

Clne Gcsellschaft, die Toffler >>Transmairkt-
ZIVllisatiom nennt: ». . .das ist eine Gesell—

~Y'3f1aft, die zwar nach wie vor vom Mark! ab-

}"I'Igig ist, aber nicht mehr miter dem Druck

Ste/11, diese Struktur aufbnucn, ausdehnen, ver-

fcmern und integrieren zu mr'issen. « (292) Des-

hValb kann sich diese Gesellschaft »eine neue

1§lgcsordnung<< geben. Wie die aussehen

mm, is! zur Zeit noch nicht abzusehen.

_

Jenseits der Indust-Realitfit
M11 all den beschricbenen Verfinderungen,

ETbrfielien und Neuerungen geht nun auch

.\\dngslauf1g em neues Realititsverstfindnis
”Nd -l)ewuBtsein cinher.

3:13: F}eindbild
Natur wird revidiert. Die Um-

Jahrsc lutzbewegungen, die In den letzten

umden stzirk zugenommen haben, zwingen

e

-

.az’u
em

neues (altes) Naturverstéindnis zu

nm’xckeln. sum in Felndschaft und auf Aus-

ngfntung angelegtz geht der Trend eher zu ei-

den bin” Harmonie und Symbiose aufbauen-

Dag Da'tun-Icrstandms hin,
durcl

drwmschc Evolutionsvcrstijndnis wird

Selim:
neuerc Forsehungen immer stéirker er-

Xe’ ) .

erl. ». . . Phanomenen, denenfn'iher Ge-

zesclmmktcr zugemcsscn wurde, (sind) in

Wirklichkeit Spezialfiille...« (296) Das

heiBt, daB die Evolution nicht mehr linger als

ein bruchloser, kontinuierlicher ProzeB zu se—

hen ist, sondern daB die »Liicken« und

>>Sprijnge<< in den evolutionfiren Entwicklun—

gen von entscheidenderer Bedeutung sind.
Eine solche »Lficke« oder ein solcher

»Sprung« konnte nun, aufgrund der Gen—

Technologie vom Menschen direkt erzeugt
werden. Ein weiterer Grundbaustein der In-

dust-Realitz‘it geht damit in die Brflche.

Nagen am Baum der Erkenntnis,
oder

'

wie der Fortschrittsbaum gefleddert wird

»Rapide gewinnt heme Liberal] in der Welt die

Erkermtnis an Baden, dafl Fortschritt nicht

mehr ausschliefilich am teehnischen Entwick-

lungsstand oder am Lebensstandard gemessen

werden kann, daf} eine Gesellschaft, die mora-

lisch, fisthetisch and politisch korrupt is! and

deren natiirliche Umwelt vor die Hunde geht,
nicht »formchrittlieh« gemmnt werden kann,

ganz egal, auf welchem Niveau sic/2 ihre Tech-

nologie und ihr Lebensstandard befinden. «

(299) Fortschritt wird in der dritten Welle de-

finiert werden, »an der Vielfalt and dem

Reichtum der menschlichen Kulturemr (300)
So wie in der zweiten Welle das neue Reali-

tétsverstfindnis tieferliegende Schichten erfas—

ste und veréinderte, wird auch die dritte Welle

die Begriffe von Raum und Zeit grundlegend
veréindern und neu definieren. Das wesentli-

che Element des Denkens der zweiten Welle

war, das Auseinandernehmen von Ganzhei-

ten und die Einzelheiten isoliert von einander

zu betrachten. Die Kultur der dritten Welle

dagegen wird mehr Wert auf die Betonung

von Zusammenhfingen, Verwandtschften und

Ganzheiten legen. Die neue Denkweise ist

das >>Systemdenken<<. Die Systemtheorie ». . .

attackiert die Annahme, Lia/3 ein Ganzes nur

dann verstanden werden kann, werm man seine

Einzelteile isoliert voneinander untersucht.«

(307)
-

Dem mechanistisehen Kausalitétsbegriff

nach Newton war der Begriff >>Zufall<< fremd.

Man konnte Entwicklungen (so glaubte man)

aufgrund ihres Anfangsstadiums in ihrem

Verlauf und ihrem Ergebnis voraussehen. Ffir

bestimmte mechanisch determinierte Phfino-

mene gilt dies immer noch. Aber gerade die
Verénderungen in nicht-mechanischen Syste-

men waren so nicht zu erkléiren. In neuen

Theorien herrschen Begriffe wie >>Zufall« und

>>Chaos<< vor. Der neue Kausalitétsbegriff ver-

neint die Gesetze strikter Kausalitfit und Setzt

an ihre Stelle die Beschreibung von Wandel,

Spri‘mgen und sogenannte dissipative Struktu-

ren (letzteres sind neu entstandene Strukturen

aus alten zusammengebrochenen, die ein

komplexeres differenzierteres und aktiveres

System darstellen), d.h. daB das direkte Ursa-

che-Wirkungsverhéltnis aufgegeben wird.

Die letzte Bastion des Industrialismus, der

Nationalstaat, erlebt gleiehfalls seine Demon-

tierung. Toffler sieht den Nationalstaat zum

einen von der Basis her bedroht und fiihlrt da-

fiir die separatistischen oder zentrifugalen Be-

strebungen rund um die Welt an. Zum ande-

rensieht er den Nationalstaat aber auclh von

»oben« her bedroht und illustriert das mit

trans- oder multinationalen Zusammensch-

liissen, die immer mehr Entscheidungsbefug-

nisse erhalten. Ein weiteres Beispie‘l ffir das

Zerfallen der Nationen (Toffler spricht in die-

sem Zusammenhang nur von den industriali-
sxerten Lindern) sind die Transnationalen

Konzerne, die teilweise bereits mehr Macht

und EinfluB haben als die politischen Institu-
tionen. Aber auch die zunehmende Verflech-

tung fiber die Wirtschaft, die Kommunika-

_ tionssysteme usw. nehmen den Nationalstaa—

fen ihre relative Unabhingigkeit und Souver-
amtét. Am Ende kommt bei Toffler ein ». ..

strukturelles Netz, das verschiedenartige Orga-
msationen mit den [nteresserz der Allgemein-
heft verbindet.« (330) heraus. Die dritte Inno-

vationswelle léBt Gruppen entstehen, deren
Interessen fiber den Nationalstaat hinausrei-
chen und formuliert werden. Diesen Gruppen
unterstellt Toffler ein >>planetarisclhes Be—
wuBtsein«.

Ausflug in die »dritte Welt«

.

oder

die ersie und die dritte Innovationswelle ha-
ben em Verwandtschaftsverhfiltnis: ersten

A B‘ '1 d

Grades!
m erspxe er Entwicklun shilfe mac

Toffler die Unféhigkeit des Ifdustrialismii:
deutlrch die Lebensbedingungen in den Lin—

dern der >>dritten Welt« positiv zu veréindern.

Be: Toffler stellt sich heraus, daB ». . .die Zivi—

lzsatton der Dritten Welt viele Merkmale be-

sitzt, die sich iihnlich (luck in Gesellschaften
finden, die noch van der ersten Innovations-



14
W

welle geprd‘gt sind. Dazu gehéren. . . dezentra-

lisierte Produktionsweisen, angemessene Grfi—

fienordnungen, erneuerbare Energien, Stadt-

flucht, Heimarbeit und ein hoher Prosuman-

teil. « (339) Somit sind die technologischen Er-

rungenschaften der dritten Welle wesentlich

besser geeignet in den sogenannten Entwick-

lungsliindern eingesetzt zu werden. Die Mog-
lichkeiten der Elektroindustrie lassen sich

leicht in die sozialen Strukturen der Lander

der Dritten Welt integrieren. Anstatt erstein-

ma] (wie in der zweiten Welle) die Bevolke-

rung in Stadten zu konzentrieren, konnten die

neuen Herstellungstechniken in kleinen Ein-

heiten auf dem Land angesiedelt werden.

Die Gestalt der Zukunft

oder

Phi'mix aus der Asche!

Aus der Beschreibung der zweiten Welle

konnten wir entnehmen, daB eine ‘handvoll

Hauptmerkmale die aus der Techno-Sphare
entstammten (Standardisierung, Spezialisie—
rung etc.) sich in allen gesellschaftlichen und

zwischenmenschiichen Bereichen durchge-
setzt haben, obwohl sie ffir diese vollig un-

brauchbar waren. Und dies nur zu dem einen

Zweck, den Menschen vollig den Bedingun-
gen des Industrialismus zu unterwerfen. Das

mechanistische Weltbild sah den Menschen

auch als bloBe Maschine und seine soziale

Umwelt ebenfalls. Jeder war ein >>Radchen«

im Getriebe der groBen Weltmaschine. Und

alle Institutionen (insb. Familie, Schule)
waren darauf ausgerichtet, das >>Radchen« so

zurecht zu schleifen, daB es méglichst rei-

bungslos in die gigantische Maschine — Indu-

strialismus — eingepaBt werden konnte. Aus

dieser Eindimensionalitit des Denkens und

Handelns entsprangen die vielféiltige Proble—

me (Umweltzerstérung etc.) die den Indu-

strialismus kennzeichnen.

Unsere Vorstellungen von der Zukunft ent-

springen zumeist dem, in der zweiten Welle,
vorherrschenden mechanistischen Kausali-

téitsdenken. Die Zukunft ist fiir uns meistens

eine geradlinige Fortffihrung der Gegenwart;
mit allen uns bekannten Implikationen wie:

Zentralismus, Konzentration, Wachstum etc.

etc... . Beispiele dafiir finden sich in Science-

Fiction-Stories en masse und es sind nicht im-

mer die Schund-SF, die diese geradlinige
Fortffihrung betreiben. Es ist Kernpunkt un-

seres Denkens und resultiert aus dem Iinearen

Zeit—Denken, das die zweite Welle so ent-

scheidend gepréigt hatte.

Jetzt am Beginn des Niedergangs der zwei-

ten Welle, wo auch viel deutlicher deren Im-

plikationen und Determinanten ausfindig ge-
macht werden kfinnen, werden durch Wissen-

schaft und Technik viele unserer Denk~

Grundlagen auf den Kopf (oder besser auf die

FfiBe!) gestellt. Vieles von dem was »Neu« er--

scheint ist eigentlich uralt. Speziell das Den-

ken in Ganzheiten usw. Insgesamt stellt Toff-

ler fest, bewirkt die dritte Welle nichts mehr

und nichts weniger als eine vollstéindige

Transformation unserer Zivilisation. Wobei

bemerkenswert ist, daB im Gegensatz zu der

Transformation der zweiten Welle, die jede
Bedingung der ersten Welle zerstorte, die jet-
zige eine tendenzielle Hinwendung zu Bedin-

gungen der ersten Welle beinhaltet. Wenn es

auch anmutet wie eine Aufzfihlung aus dem

Supermarkt, so ist doch zu erkennen, daB die

Zivilisation der dritten Welle sich wesentlich

aus folgenden Elementen zusammensetzen

wird:

— Dezentralisation: fiberschaubare kleinc

Produktionseinheiten; tendenzielle Aufhe-

bung von Wohn- und Arbeitsplatz, regionalc
statt nationale Interessenwahmehmung (de-
bei jedoch mit quasi >transnationalem Touch<)

— Diversifikation: Im Energiebereich (er-
neuerbare Energien) genauso wie im Produk—

tionsbereich (Fabriken und Heimarbeit). i11-

dividuellere Gfiter stat! Massenprodukte, In-

dividualisierung der Massenmedien etc. ,
kei-

ne zentralistischen Regierungen sondern ein

Netz transnationaler Organisationen, speziell
in der Sozio-Sphiire wird die Diversifikation
eine Rolle spielen ~ statt einer zentralen SO-

zialisationsinstanz (wie es z.B. die Kernfami-
lie war) verschiedene Lebensformen, die 11.

U. je nach Alter und Arbeitssituation indivi-

dualgeschichtlich mehrmals verandert wer-

den.

Schon die Benennung von Dezentralisation
und Diversifikation als »Hauptstr6mungen«
zeigen, daB es eigentlich (in keinem Bereich
der neuen Zivilisation) eine Hauptstrémung
geben wird!

Schlufifolgerungen —

oder

die Transformation der Persénlichkeit und

der Politik

Bisher wurde lediglich die »§iuBere Fotm« der

neuen Zivilisation beschrieben. Wie wirkt

sich nun diese Veréinderung auf die Menschen

der dritten Welle aus?

Ausgehend von der Ist-Situation, die ge-
kennzeichnet ist von einem globalen Zusam—

menbruch der psychischen Konstellation der

Menschen der zweiten Welle, versucht Toffler

eine neue Psycho-Spahre zu beschreiben. Er
macht den Zusammenbruch fest, am Zusam-

menbrechen der bis heute bestehenden Insti—

tutionen, die den Menschen der zweiten Wel—

le drei Grundsbediirfnisse — namlich Gemein-

schaft, Struktur und Sinn — befriedigt haben.

Das Zusammenbrechen oder Versagen dieser

Institutionen macht Toffler fest an den bereits

.vorhandenen Umstrukturierungen.
Die verstarkte Individualisierung der Ge-

sellschaft verstarkt gleichzeitig die Einsam-

keit der Individuen (dies nur als Beispiel). Die

Menschen der dritten Welle werden stéirkcr

gefordert sein, die genannten drei psychi-
schen Grundbedfirfnisse selbst zu befriedi-

gen. Das dfirfte — speziell in der Ubergangs'
phase — sehr schwierig sein, da ja gerade ein

spezifisches Moment des Industrialismus qua-
si ein »Anti-Individualismus« oder »Pseud0-

Individualismus<< war. Auf was die Verandc-

rung abzielt, nennt Toffler in Anlehnung an

Fromm den »sozialen Charaktem.

Er geht davon aus, daB bestimmte, in der
zweiten Welle ausgebildete Spezialitéiten, W19

Kindheit, Jugend, Arbeitsethik usw. so stark

veréindert werden mfissen, daB sich neue Chil'

rakterzfige formen, die dann wieder den 50’

zialen Charakter darstellen. Speziell das An—



ZuSténde. Psychisch Kranke unter uns

Oder in der Institution. »lch mochte Uber

al/es reden kdnnen, so ungezwungen wie

Uber ein gebrochenes Bein. Bis wir so weit

sind, werden noch vie/e Betroffene und An-

gehO'r/‘ge s/ch herumqua'len mUssen, mit

Scham- oder Schu/dgerhl. lch wUnsche

mir eine SteI/e, wo ich hingehen kann, wo

mein Mann hingehen kann, um zu reden,

Um Hat zu holen, die See/e zu entwirren —

Ohne Verpfl/chrung und Barokratie.«

Was ist aus 10 Jahren Psychiatriereform
99Worden? Mir Beitrégen van Manfred Bau-

Ef, der Wren-Offensive (Berlin) und anderen.

WidersprUch/iches Uber die grUnen Vorstel-

[Ungen von Psychiatrie.
Uber die Behandlung des Wahnsinns durch

die Vernunft in der Geschiohte aus der

Sichr Michel Foucau/ts.

Vie/ zu vie/ Gerhl. Zu unserem Ku/turver-

halten im Umgang mit den Affekten und Ge-

{Uh/en.

Kassandra: Den Mythos lesen Iernen isi

em Abenteuer eigener Art. Uber Christa

Wolfs Roman.

we" Wendet wen an den Volkshoch-

sChulen? —— beruf/iche Weiterbi/dung in

der Krise

Trostgedichte in der Widerwertigkeit des

KriegeS.‘ Der DreiBig/éhrige Krieg im Spie-
Qe/ zeitgenossischer Schrifisreller.

Der U MBRU cu? Zeitschri/t fUr KuItUr. Al-

’6 zwei Monate, interessant und gut aufge-
mac/11. Das akrueI/e Heft gibt’s, wenn im

Buchhande/ nicht erha‘iltlich, far 5 DM plus
7,40 Porto (Briefmarken oder Scheck mif-

Schicken) beim Buchvertrieb Hagar, Post-

’aCh 11 7162, 6000 Frankfurt 11

wachsen der Prosumtion scheint dabei eine

Hauptrolle zu spielen. Da i_m Prosumtionssek-

tor Ffihigkeiten ausgebildet werden, die eine

Definition des Menschen fiber seine Produk-

tionsfunktion hinaus ermoglichen.
Der Info-Sphfire wird ebenfalls eine ent-

scheidende Rolle bei der Herausbildung des

Menschen der dritten Weile zugemessen. Die

Abkehr von standardisierter Massenberiese—

lung, wird entscheidend zur »lebbarem Indi-

vidualisierung beitragen.
»Wir erleben heute nicht die Krise dieser oder

jener Regierung, sondern die Krise der reprii-
sentaziven Demokratie an sich.« (391) Nach-

dem Toffler dies konstatiert, féhrt er fort mit

einer Aufzéhlung von uns allen sattsam be—

kannten Kormptions— und Unffihigkeitsbe—
weisen. Er beleuchtet die aufkommende hek-

tische Suche nach dem messianischen Fiihrer,

der uns aller Sorgen entheben wfirde und

kommt zu dem SchluB, daB »Fiihrerpersén-
lichkeitem hochstens noch als Relikte der

zweiten Welle gelten kénnen und anachroni-

stischer sind als das reprfisentative Demokra-

tiesystem. Zumal sie heute, aufgrund des

technologischen Fortschritts allemal geféihrli-
cher wfiren als je zuvor. Toffler fiihrt vier Be-

dingungen an, die er fiir die Ursachen hiilt,
warum die reprisentative Demokratie in

Agonie liegt.

— Das Vermittlungsproblem besteht dar-

in, daB die Regierungsapparate, getreu der

zweiten Welle, nach sauber voneinander ge—

trennten Problembereichen organisiert sind.

Die wachsende Komplexitéit, die immer deut-

licher werdende Verbundenheit der Probleme

untereinander, machen es jedoch notwendig,
daB ressortfibergreifend gedacht und gehan-
delt wird. Dazu jedoch sind die Strukturen

nicht imstande.

- Die Beschleunigung des Entscheidungs-

prozesses hat enorme AusmaBe angenom-

men. Aufgrund der neuen (auch schon wiih-

rend der zweitcn Welle vorhandenen) schnei-

len Nachrichteniibermittlung miissen Regie—

rungen weitaus schneller auf weitaus mehr

und vielffiltigere Probleme reagieren als noch

zu Beginn der zweiten Welle, als die noch vor-

herrschende Regierungsform institutionali-

siert wurde. Niemanden wfirde es einfallen

mit einem Operationsbesteck des 19. Jahr-

hunderts eine Herzoperation auszuffihren,

aber die immer komplexeren Probleme der

heutigen Zeit werden mit institutionellen Mit-

teln von vor hundert Jahren zu Ibsen versucht.

— Das Zerbrechen des Konsenses is: letz-

tendlich iediglich Ausdruck der bereits weit—

fortgeschrittenen Individualisierung der Ge~

sellschaft. Einen gemeinsamen Grundkon-

sens, mit dem sich in der Vergangenhcit
Mehrheiten bilden lieBen. gibt es so nicht

15

inehr. Nach Toffler lassen sich allenfalls noch

. temporire oder themenbezogene Mehrheiten

finden, die sich jedoch anders und viel diffe-

renzierter zusammensetzen. Und in keinem

Fall mehr eine Grundlage fiir eine léingere Re-

gierungszeit bilden konnen.

— Der vierte und letzte Grund ist schlieB-

lich die Implosion des Entscheidungsprozes—
ses. Hiermit ist nichts anderes gemeint, als

daB »zu viele and zu schnelle Entscheidungen

2‘ fiber zu viele fremde und ungewohnte Proble-

me. . .« (409) zu einer Inkompetenz der politi-
schen Entscheidungstréiger geffihrt haben.

Aufgrund seiner Trz‘igheit und seiner langen
und zeitintensiven Entscheidungsprozesse is:

»das Entscheidungssystem selbst zu einer

Bedrohung gewordem (412)
I

Die zukfinftige »Demokratie« sieht nach Toff-

ler etwa folgendermaBen aus: Anstelle des

Mehrheitsprinzips tritt ein Minoritéitsprinzip,
das der >>konfigurativen<< Geseilschaft der

dritten Welle wesentlich mehr entspricht. (Ich
erspare mir die verschiedenen Lbsungsvore
schléige im einzelnen darzustellen)

Anstelle der Repéisentation tritt eine »Se—

midirekte Demokratie<<, die sich mithilfe der

neuen Informationstechnologien, trotz ge-
wachsener Komplexitit der Entscheidungen

.
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1:6
und Probleme, wahrscheinlich besser prakti-
zieren lfiBt als noch zu Beginn der zweiten

Welle, wo ja auch der Begriff der direkten De-

mokratie keine unbekannte GréBe war. Geg—
ner derselben bauen im wesemlichen auf zwei

Argumenten auf: direkte Demokratie gestat-
te keine Uberpriifung und gegebenenfalls Re-

vision von Entscheidungen aufgrund tempo-
réirer oder emotionaler Reaktionen;
die Kommunikationsméglichkeiten seien den

Anforderungen nicht gewachsen.
‘

‘

Beide Argumente lassen sich nach Toffler
heute leicht entkréften, da bei erstercm diver-
se Stationen eingebaut werden kénnten, die
eine >>Abkiihlung<< bewirken wijrden und bei

ietzterem steht die neue Technologie bereit.

(Diese macht es sogar méglich', zu ganz speziel-
len Problemen den Wissenstand auf ein Nive-
au zu heben, das heute nicht einmal die Ent-

scheidungstrz‘iger in den iiblichen Institutio-
nen erreichen.

Die dritte unumgfingliche Veriinderung in
der politischen Sphiire ist die Entscheidungs—
teilung. Toffler hebt hervor, daB diese auf
zwei Ebenen stattzufinden habe und zwar ein-
mal >>nach unten<<, also mehr Entscheidungs-
befugnisse in die Regionen, Gemeinden usw.

und hin zu minorit‘a'ren Gruppierungen. Zum

anderen »nach 0ben<< und zwar auf die Ebene
transnationaler Gruppierungen, Organisatio-
nen und eventuell noch speziell zu schaffender
Gremien.

Wobei letzteres keine stéirkere Zentralisie—

rung bedeutet, da die zur Entscheidung anste-

henden Probleme nach ihrer Ursache dele-

giert werden. Speziell die letztere Ebene der

Entscheidungsverlagerung verdient einige
Aufmerksamkeit. Toffler geht von einem (in
Ansétzen bereits vorhandenen) sich entwik-
kelnden transnationalen Netz aus, in dem Or-

ganisationen, einzelne Bewegungen, Trans-

nationale Konzerne mehr miteinander zu tun

haben als LB. die nationalen Regierungcn
(auch schon zur Zeit) fiber transnationalc
Gremien. Da dem so ist, muB die zukfinftigc
politische Struktur dem Rechnung tragen.
wenn sie effizienter werden soll. Dabei steht
auf keinen Fall eine Science-Fiction—haftc

Weltregierung Pate, sondern eher der Gedan—
ke, daB es auch cine Dezentralisierung >>naCh

oben<< geben kann.

Noch ein wesentlicher Punkt ffir den

Zwang, die politischen Institutionen derzwci—
ten Welle weitgehend zu emeuern, ist fiir

Toffler die sogenannte Entscheidungslast.
'

Diese definiert sich folgendermaBen: Je melzr
und hiiufiger Entscheidungen unterschiedli-
Cher Art zu treffen sind, desto schwerer wird
die )Entscheidungslast«.« (432) Dabei ist »Das

demokratische Niveau einer Gesellschaft (. . .)
weitgehend davon abhfingig, von wem dieSL’

>Emscheidungslash mitgetragen wird,« Dic
immer driickender werdende Entscheidungs-
last, fiberfordert die alten Eliten und Supereli—
ten und zwingt sie neue Aufsteiger zu etablic-
ren. D.h. die Eliten und Supereliten vergré-
Bern sich stéindig und bieiben trotzdem gewis-
sermaBen begrenzt. Da die >Entscheidung5-
last< im Zuge der dritten Welle implosionsar—
tig anschwillt, eréffnen sich nach Tofflcr
». . .erregende Aussichten aufeine radikale Er-

weiterung der palitischen Milbestimmung. «

(433)

Gegenwértig tobt ein gewaltiger Super-
kampf in zwei Schlachten: Erstens das her-

kdmmliche Gerangel zwischen ko'nkurrieren—
den Gruppen der zweiten Welle, die sich um

kurzfristige Profite balgen; und zweitens die

Auseinandersetzung zwischen einer K o a l i ti

0 n aus all diesen Gruppen und den neuen poli—
tischen Krc‘z'ften der dritten Welle. « (434) Zwar
sind die Trennungsfinien zwischen den weak-
tionfiren Kriftem, die der zweiten Welle ver—

pflichtet sind und den »revolutioniiren Kréf—

tem, die der dritten Welle zugeordnet werdcn
kénnen noch nicht klar und jeder fiihlt sich
mehr oder weniger hin und her gezogen und
wechselt (bewuBt oder unbewuBt) immer mal
wieder die Fronten, dennoch gibt es sicherc
Indizien fiir die eine, wie ffir die andere Grup-
pierung. DemgeméiB lassen sich die Vorreitcr
der dritten Welle an folgenden herausragen-
den Eigenschaften erkennen: Sie setzen sich
». . .szr eine Demokratie der Minderheiten ein;
sind bereft zu Experimenten in direkter Demo-

kratie; sie sind sowohlfiér Transnationalismll-Y
wie fL'ir eine fundamentale Entzerrung dflr

Macht. Sie verlangen den Abbau der Bfirokra-
lien. Siefordem ein auferneuerbaren Quellm
beruhendes, dezentralisiertes Energiesystem.
Sie wollen Alternativen zur Kemfamilie legiti-
mieren. Sie kiz‘mpfen fit'r wem‘ger Standardisic-

rung und stiirkere lndividualisierung in dt’fl

Schulen. Sie messen 6kologischen Problemt’”
ht‘ichste Prioritfit bei. Sie erkennen die Notweu—
digkeit, da/3 die Weltwirtschaft auf einer gt"
rechteren Basis neu aufgebaut werden mu/3.

Vor allem aber sind die Vertreter der dritte'n
Welle mi/J‘trauisch gegeniiber alien —selbst neu-

en — politischen Kandidaten und Parteien and

spL‘iren, da/J‘ lebenswichtige Entscheidungen im

gegenwiirtigen politischen Rahmen nick! ge-

troffen werden kdnnen, solange die Vertrett’r
der zweiten Welle nach wie var ihr konventiv-
nelles politisches Silppchen kochen. « (435)



In den Industriegesellschaften bildeten sich

zwei ideologische Hauptstrémungen heraus,
die Linke und die Rechte; beide hatten jedoch
cine gemeinsame Grundlage: den Bezug auf

den Industrialismus und die daraus resultie-

rendc >>Super-Ideologie«, daB die Gesell—

sehaft der zweiten Welle die beste aller Gesell-

schaften sci. Besonders deutlich wird dies am

Auftreten beider ideologischer Stromungen in

der dritten Welt. Das industrielle Weltbild be-

ruhte auf drei Axiomcn:

1. Die Natur ist ein Objekt, das ausgcbeutet
werden muB.

2. Der Mensch ist (vorliiufiger) Hohepunkt
eines langen Evolutionsprozesses;

— dieser von Darwin wissenschaftlich

untcrmaucrtc Glaubenssatz wurde von den

Sozialdarwinisten auf die menschliche Gesell-

schaft fibertragen und dann in gerader Linie

weitcrgeffilirt und auf ganze Gescllschaften

bzw. gesellschaftliche Entwicklungen fibertra-

86H, dcmnaeh lautet die zweite Halfte des

Axioms:

der Industrialismus ist die allen anderen Kul-

turcn fiberlegene.
— dies war gleichzcitig die rationale Be-

grijndung fiir den Imperialismus.
3. Das Fortschrittsprinzip vcrband diese bei-

den ersten Axiomc, indem davon ausgegan-

gen wurde, daB die Gcschichte sich mit unwi-
dcrstehlicher Dynamik auf eine bessere,

menschlicherc Gescllschaft zubcwegt. Und al-

so jede Kultur zwangsliiufig das Stadium des

Industrialismus durchlaufen muBI Dieses

Fortschrittsprinzip findet sich explizit auch bei

Marx jedoch verbunden mit Vorstellungen wie

die Subjekte handelnd in diesen Fortsehritt

Cingreifcn konnen oder sollen. Letztcres fehlt

bei Toffler.

Die Indust-Rcalitiit formtc aber aueh noch

anderc, ticfer liegcnde Vorstellungen von der

Wirklichkeit um. Die elementarsten Grund—

siitze menschlichcr Erfahrung wie Zeit,

Raum, das Funktionicrcn der Natur und die

lctzte aller Fragcn, das groBe >>Warum?« wur—

den durch die Indust—Realitiit ncu oder umdc-

finiert.

Um die zuvor bescliriebcnc Synehronisie—
“mg iiberhaupt Wirklichkeit werden zu las-

SCH, bcdurfte es cincr Umdefinition des Be-

griffCS >>Zeil<<.

Wiihrend sich noch in der agrarisch struk-

turierten Gesellschaft der Zeitbegriff eng an

die Zu verriehtende Arbeit anlehnte und in

groBcn Zeitrz‘iumcn gedacht wurde (wic von

der Saat bis zur Ernte) und kleinere Zeitréiu-

"10 sich moistcns an fiblichen Vcrrichtungen

mCSsen lieBcn, wurden priizisere Zeitangaben
m? den Industrialismus unumgiinglieh.

Auch die Frage der Evolution und (165 Fort-
Schritts (wic zuvor beschricbcn) lieBen stch

mit unterschiedlichen Zeitbegriffen nicht kléi-

ren_ Der in viclen Kulturen vorherrsehende
Bcgriff, daB die Zeit zykliseh sei (der auch blS

”‘5 Mittclaltcr in Europa mit dem linearcn

Zeitbegriff konkurrierte) war fiir die Belange
dCs lndustrialismus unbrauchbar. Der lineare

Zeitbcgriff sctzte sich durch. »Die Zeit war

"lln wie cine Fernstra/Jc, die cin‘e weir zuriick-

“6‘80;de Vcrgangenhcir durch die Gegenwart
hindurclz mit dcr Zukunft verband...«(117).
D88 lineare Zeit-Denkcn ist sicher nicht uner—

hCblich fiir unscrc Beziehung zu Vergangen-
hCil und Zukunft. Da einmal Durchlaufenes

unwidcrruflich vorbci ist und an seine Stelle

nur Neues bisher Unbekanntes treten kann.

Das ist m.E. aueh die Grundlage fiir die typi—
sehe Technikgléiubigkeit. r

Auch der von Menschen genutzte und be-

wohnte Raum erfuhr eineNeudefinition bzw.

Neustrukturierung. Neben den Normungen
fur Flfichen und Raummafien (das metrische

System war vor der industriellen Revolution

eines unter vielen) veranderte sich die Fla-

chennutzung radikal. In der ersten Welle leb-

ten die Menschen >>flfichenintensiv«, d.h. daB

weite Reisen und eine groBe Mobilitéit nicht

an der Tagesordnung waren. Viele Menschen

kamen Zeit ihres Lebens aus der dorflichen
Gemeinschaft nicht heraus. Mit der Industria-

lisierung wurde >>fliiehenextensiv<< gelebt.
Waren, Rohstoffe ete. wurden iiber weite

Strecken transportiert und der Transport be-

durfte nun zielgereeht angelegter StraBen.

Wiihrend sich davor Handelswege an den Na-

turgegebenheiten orientierten, wurden nun

fast geradlinig verlaufende Verkehrswege ge—
baut. Eisenbahnlinien und Kanale verdeutli-

chen dies. Der Raum erfuhr eine Einteilung,
die sich streng an den Erfordernissen der In-

dustrialisierung orientierte. Stadte wuchsen

nicht mehr urwijchsig, sondem waren je nach

Funktion geplant. Die Perversion unserer

heutigen Stadte mit den genormten Einheits-

fassaden und Wohnklos scheint ein Spitzen-
produkt des >>neuen<< indust-realen Raum-Be-

griffs zu sein.

Die neuen Zeit- und Raumbegriffe pragten
sehr stark das Alltagsverhalten der in der zwei—

ten Welle aufgewaehsenen Menschen. Eine

dritte wesentliehe Neudefinition galt der Ma—

terie: das Analysieren, das Zerlegen stand im

Vordergrund! —War in friiheren Epochen weit—

gehend von einheitlichen Strukturen oder von

Ganzheiten die Rede, in denen ein mehr oder

weniger geschlossener Kreislauf stattfand; so

herrschte jetzt die Auffassung vor, daB alles

aus immer kleineren Partikeln bestand. Ein

atomistischer Mrkliehkeitsbegriff setzte sich

durch. Um so raseher, als er auch auf soziale

und politische Veranderungen eine rationale

Antwort geben konnte. Die atomisierte Auf—

fassungsweise war die rationale Begriindung
fiir die, durch den Industrialismus erzwunge-

ne,Auflosung der GroBfamilie oder der dorfli-

chcn Gemeinschaften. Die Vereinzelung
(denn Individualismus war dies [noch] nicht)
der Mensehen konnte so ideologisch aufgefan—

gen werden. Bestand niehts aus nieht immer

kleiner zerlegbaren Einheiten, wieso sollte

dann der Mensch nicht erstmal einzeln leben

und arbeiten bzw. wieso sollte er nicht auch in-

nerhalb der Arbeit noch in kleinere Einheiten

zerlegt werden konnen? Das schaffte der Tay-
lorismus.

Der lndustrialismus schufgewaltsam die au-

Bere Form jener Individualitéit (und zwar als

Pseudo-Individualitét), die philosophisch
zwar Iiingst diskutiert wurde, aber im konkre—

ten Leben wenig Niederschlag gefunden hatte

(Aufklarung).
Das groBe Band, das dies alles miteinander

verband und auch eine Antwort auf das letzte,

groBe >>Warum?« lieferte, ist fiir Toffler der

Newtonsche Erklfirungssatz fiir Ursache und

Wirkung. Diese von Newton begriindete me-

chanistische Kausalitfit ». . .die mit der Aus-

breitung der Industriellen Revolution allgemei-
neAnerkennung fund, war dann auch der Fak-

tor, der die Indust—Realitdt zu einem herme-

l
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tisch—verschlossenen >Pal_cet< zusammenschniir—
'

te.« (125)
Kurz gesagt waren fiir Newton Ursachen,

». . .die Kriifle, die auf Kérper ausgeiibt wur—

den um Bewegung zu erzeugen.« (125) Diese

Grundlagen wurden nun fiberall angewandt.
Man brauchte nur (egal ob auf teehnischen,
wissenschaftlichen, sozialen oder politischen
Gebieten) die jeweiligen Krafte zu entdecken,
deren Einwirkung auf die jeweiligen Korper
zu richten und alles bewegte sich in vorausbe—

rechenbaren, kalkulierbaren und steuerbaren

Prozessen. Ein einheitliches, rationales Welt-

bild war vorhanden. Fast allen nachfolgenden
gesellschaftlichen Theorien lag dieses Ursa-

che - Vfirkungs- Denken zu grunde. [Es
scheint mir interessant, .kommunistische und

anarchistische Gesellschaftstheorien und Kri-

tiken auf diesem Hintergrund neu zu lesen.

Um durch Verinderung dieser Voraussetzun-

gen, sobald sie sich finden lassen, die Bedin-

gungen ffir heutiges linkes Denken besser auf:
zudecken].

Bis hier ist versucht worden, die techni-

schen und geistigen Bedlngungen der zweiten

Welle zu erlautern, wobei die zweiten von der

ersten determiniert wurden. Wissentlich ver-

nachlassigt wurden von Toffler alle in dieser

Zeit entstandenen entgegengesetzten Theo-

rien, Entwfirfe und Philosophien. Toffler ver—

suchte lediglich den, wie er es nennt, geistigen
Hauptstrom ausfindig zu machen. Welche Ver-

stéirker, wann und wie eingriffen, durch wel-

che repressiven MaBnahmen fortschrittliche

Vorstellungen unterdriickt wurden und unter

welchen Bedingungen und zu welchen Zeiten

eine >>Umkehr<< moglich und eine Neuansatz

denkbar gewesen ware, léiBt Toffler genauso
auBer acht wie alle sozialen Bewegungen usw.

Die zur Zeit vorhandene multidimensiona-
le Krise ist beiToffler hervorgerufen durch die

Agonie der zweiten Welle, deren Hauptstfitz-
pfeiler: Energie, Rohstoffe, Ausbeutung der

Natur und die Integration der Menschen in

den mechanistischen Ablauf ins Wanken gera-
ten sind. Einerseits durch Uberanspruchung,
andererseits durch die Kenntnisse und Er-

kenntnisse, die die zweite Welle mit sich brach-

te und die jetzt verstarkt nach Umsetzung
drangen. Neben der technischem Innovation
die bereits begonnen hat, steht jetzt (schneller
als in der zweiten Welle) die menschliche Inno-

v vation, die Verinderung der Personlichkeit,
verstéirkt an. D.h. nicht, daB immer weniger
unterschwellige Anpassungsmechanismen die

Menschenmassen in die neue, dritte Innova-

tionswelle pressen, sondern daB die Verande-

rungen von den Individuen schneller erfaBt

und qualifiziert werden. Hier liegt, glaube ich
,

die Chance, in die Gestaltung der postindu-
striellen Gesellschaft einzugreifen und gege-
benenfalls die Technosphare der Soziosphare
anzupassen,

— anstatt wie in der zweiten Welle
— diesen Ablauf umgekehrt stattfinden zu las—

sen. Diese Gedanken, die es noch zu erwei—

tern gilt, finden sich allerdings bei Toffler

nicht. Wie wir sehen werden, pragt bei ihm die

Technologie auch in der dritten Welle die so-

zialen Bedingungen entscheidend.

Die dritte Welle

Eines der ersten Anzeichen fiir das Auftau-
chen der dritten Innovationswelle ist fiir Toff-

ler die >>sogenannte Energiekrise<<. Fiir ihn ist
sie jedoch nicht nur bedingt durch die Olprei-
serhohungen (wie das allgemein verbreitet

wurde) sondern eher durch die Erkenntnis,
daB die fossilen Energietréiger eben nicht un-

erschopflich sind sondern zur Neige gehen.
Die neue Energiebasis wird weniger eindi-

mensional sein. Toffler sieht die Moglichkei-
ten, daB verstfirkt erneuerbare Energien ein-

gesetzt werden und zwar vorwiegend nach re-

gionalen Moglichkeiten. Bisher war die

Hauptfrage . bei der Energieversorgung die

nach der Quantitat. Das Problem hat sich ver-

lagert: ». . .Energie mu/J duck in unterschiedli-

Chen Formen, an verschiedenen (und wechseln-
den) Orten, zu unterschiedlichen Tages-,
Nacht— und Jahreszeiten und fiir Zwecke, von

denen wir uns zur Zeit noch nichts trdumen las-

sen, zur Verfiigung stehen. « (148)
Die Stichworte fi'lr die neuen Energietrager

und fiir die -erzeugung sind: emeuerbar, diver-

sifiziert, flexibel, dezentralisiert und mit neu-

en Technologien der Speicherung kombiniert.
Die elektronische und Computer-Industrie
entwickelte sich bereits soweit, daB sic in den

spaten achtziger Jahren die viertgréBte Bran-

che der Welt sein wird. Wichtigste Implikatio-
nen dieser neuen Technologie: sie wird um vie-

les energiesparender sein als ihre Vorgfinger.
Ein Beispiel: »Die Elefonsysteme der zweiren

Welle. . .erforderten die Verlegung ganzer Kup-
ferminen unter die Straflen unserer Stddte. . .«

(154). Ein Umsteigen auf >>faseroptische Sy-
steme<< wiirde nur einTausendstel der Energie
beno'tigen. »Mit der gleichen Tonne Kohle, die

fiir 135 Kilometer Kupferdraht erforderlich ist,
lassen sich 120 000 Kilometer Glasfaser herstel-

Ien!« (154)
Die Raumfahrtindustrie bildet die zweite

Gruppe der neuen Technosphare (ich verzich—

te auf die Aufzahlung von Beispielen).
Die Tiefseeforschungen bilden das Spiegelbild
der Raumfahrtindustrie. Wobei hier jedoch
der Schwerpunkt auf der Gewinnung neuer

Rohstoffe oder Nahrungsmittel liegt.
Die vierte Gruppe bildet schlieBlich die Gen-

Industrie und hier liegt der Schwerpunkt
ebenfalls auf der Nahrungsmittelherste[lung
und im pharmazeutischen Bereich (jedenfalls
fiir Toffler).

Bei Toffler liest sich das alles sehr positiv.
Hochstens in der Gen-Industrie sieht er Ge-

fahren, die jedoch nicht dadurch abzuwenden

sind, daB auf die eine oder andereTechnologic
verzichtet werden kann, sondem dadurclh
daB eine >>Demokratisierung<< der Kontrolle

usw. stattfindet. Ansatze dafiir findet Toffler

in den sogenannten Techno-Rebellen.

Unter diesem Begn'ff subsumiert er die in

den vergangenen Jahren entstandene weltwci-

te Bewegung gegen so gut wie jede technische

Neuerung (Anti-AKW, Gen-Technologie,Ver—
kabelung etc.). Er vergleicht diese Bewegung
mit den sogenannten Maschinenstfirmem und

Luddilen, kommt jedoch zu dem SchluB, (133

die ». . .heutige Rebellion gegen eine Technolo-

gie, die drauf und dran ist, aufler Kontrolle zu

geraten, (etwas anderes ist)« (163)
Da die neuen Technologien noch weitge-

hend dem bisherigen >>gedankenlosen Techno—

logieverstéindnis<< unterworfen sind, aber in

ihrer Potenz (speziell der der Zerstorung) al-

les bisher dagewesene fibertreffen, bedarf es

ffir eine Kontrolle eines anderen Gesell-

schaftsverstandnisses. Und hier sind fiir Toff—
ler die Ansatze der Techno-Rebellen verwcrt—

bar. »Sie sind es, die — ohne es zu wissen - die

Sache der dritten Welle verzreten. 1hr Protest

setzt nicht bei der Pachnologie an, sondem b6-

ginnt mit harten Fragen dariiber, was fiir ein'e
Gesellschaft wir in Zukunfz haben wollen. SIB

erkennen, dafl wir nicht mehr alle technischcn
Moglichkeiten, die wir gegenwdrtig haben, fl—
nanzieren, weiterentwickeln und ausniitze”

kénnen. Daher, so argumentieren sie, mdssell

wir eine sorgfiz'ltige Auswahl trejffen and WIS

dann fiir diejenigen Technologien entscheidcn,
die Iangfristigen 'sozialen and 6kologisc/zen
Zielen dienen. Anszatt sich die Ziele von (15”

Technologie vorschreiben zu lassen, mod/nan
sie die gesellschaftliche Kontrolle fiber (111’

Hauptentwicklungslinien des technologisclzen
Fortsch rifts gewdhrleistet sehen. « (165)

Wenn auch, so Toffler, noch kein klar umrlS‘

senes Programm der Techno-Rebellen VOY‘

Iiegt (durch die Heteronomie dieser Bcwe‘

gung auch gar nicht vorliegen kann) so lass?I1
sich doch schon Grundmuster erkennen. d16

international sich durchsetzen.



Eine Préimisse ist die Erkenntnis, daB die

Biosphdre der Erde so verletzlich ist, daB

durch die GroBenordnung der neuen Techno-

logien irreparable Schéiden hervorgerufen
werden kénnen. So daB eine Hauptforderung
lautet, alle neuen Technologien ersteinmal auf

schadliche Nebeneffekte zu fiberpriifen und

dann erst zu entscheiden, ob sie eingesetzt
werden oder nicht. Eine andere Pramisse ist,
daB die Monopolisierung von Wissenschaft
und Technik durch die industrialisierten Lan-

der eingeebnet werden muB. Ein weiterer Ge—

danke ist, daB das alto Produktionssystem des

Industrialismus, das auf Verschwendung und

Zerstorung der Umwclt aufgebaut war einem

>>metabolischercn<< Produktionssystem wei-

chen muB. D.h. , daB die Produkte und Neben-

produkte eines Produktionsprozesses bereits

die Grundlagen und Rohstoffe des nachsten

bilden. Also mehr oder weniger geschlossene
Kreislfiufe.

Die Techno-Rebellen stehen in ihrer Aus-

einandersetzung in einem »Zweifronten-

Krieg<<: auf der einen Seite die Ideologen des

Wachstums und Fortschritts auf der Basis der

zweiten Welle und auf der anderen Seite die

>>romantischen Extremisten<<, die ». . .alles an—

fler den einfachsten Technologien des Agrar-
zeitalters ablehnen.« (164) Fur Toffier sind sie

jedoch die Vorreiter der dritten Welle, die auf—

grund ihres Engagements die Grundlage fur

cine »vernijnftige« Handhabung der neuen

Technologien legen.

Individualisierung der Massenmedien (Info-

sphiire)
Die Zeit der Massenmedien ist vorbei. Was

Toffler individualisierte Medien nennt wird

erstmal deutlich am Beispiel der Tageszeitun-
gen und der Magazine. Diese altesten Formen

def Massenmedien der zweiten Welle verlie-

Ten standig an Auflagenhéhe. Stattdessen er—

lCbt 2.B. die USA eine Explosion von Mini-

Magazinen und Zeitungen. Diese sind weitge-
hend regional oder speziellen Gruppen ange—'

PaBt. Vom Sporttaucher bis zum Skateboard-

fahrer gibt es spezielle Blattchen (ob das so be-

Sonders gut ist?). Aber auch die‘unterschied-
lichsten politischen, religiosen oder ethni-

SChCn Gruppierungen drucken ihre eigene

Zeitung oder ihr eigenes Magazin. Ahnliches

geschieht auf dem Rundfunk— und dem Fern—

Sehsektor. Neue akustische Medien wie Mini-

Ionbandgeriitc, Citzenfunk u.éi. individuali—

sieren und diversifizieren die Medienland—

SChaft. Das Kabelfernsehen ist bei Toffler ein

Triumph der Individualisierung des starksten

Mediums der zweiten Welle. Speziell die Mog-

lichkeit durch Kabelfernsehen miteinander zu

k()mmunizieren, reiBt Toffler formlich vom

Hooker.
Die so beschriebene Individualisierung der

Massenmedien individualisiert nach Toffler

auch unser BewuBtsein, denn: »Die kontinu—

ierliche Berieselung durch die standardisierten

Bilder der Massenmedien fahrte im Verlaufder
Z weiten Innovationswelle zur Entstehung eines

’Massenbewufltseiny. .. (177) Die Zersplitte-
rung des MassenbewuBtseins fiihrt zur Auf-

k1'il'ldigung des allgemeinen Konsens. Die

tCchnischen Moglichkeiten der Computerisie-
“mg verhelfen — wie Toffler es ausdriickt — zu

Ciner >>intelligenten Umwelt«. »Schon jetzt

”ferden diese Cleveren Maschinen (gemeint
smd die Minicomputer) zu den verschiedensten

Aufgaben hemngezogen. Sie arbeiten private

Steuererklc‘irungen ans und fiberwachen den

Energieverbrauch des Hauses.« (181) Das 5011

als Beispiel geniigen, was Toffler unter einer

»intelligenten Umwelt« versteht. Er wirft imfol-
genden die Fragen auf, ob der grofie Bruder

durch ein Computersystem tatsiichlich jede Be-

wegung der Individuen kontrollieren kann,
oder 0b Maschinen die Macht iibernehmen

usw. Tofller kommtzu dem Schlufi, daf)’ eine in—

telligentere Umwelt, die dariiberhinaus dezen-

tralisiert ist die Gefahr des Totalitarismus eher'

verringert als vergréfiert und fiihrt zur Illustra—

tion Brunners »Schockwellenreiter« an. Fur

Toffler ist eine Computerisierung eher die M6g-
lichkeit, uns van Banalitiiten desAlltags zu be-

freien um die ». . .Intelligenz- und Phanatsiere-

serven, die wir bisher noch nicht einmal andeu-

tungsweise genutzt haben« (184) freizusetzen.

— Weiter biete sich die Moglichkeit, daB das

Aufwachsen in einer >>intelligenten Urnwelt«

evolutionar unser Gehirn veré‘mdert and da-

mit die Intelligenz erweitert. - Tofflcr sieht

auch eine enorme Transformation unseres >>so-

zialen Gedéichtnissemn Wéihrend noch in der

ersten Welle das >>soziale Gedachtnis<< be-

grenzt auf die mfindliche Uberlieferung und

dazu noch regional unterschiedlich war, erwei-

terte die zweite Welle dies enorm. Durch die

globale Einfiihrung von Lesen und schreiben

und damit durch den Zugang zu Biichern, Bii-

chereien fiir jeden verlagerte sich das »soziale

Gedéichtnis<< auBerhalb des Gehims. Die drit-

te Welle wird das >>soziale Gediichtnis<< auf ei-

ner neuen Stufe erweitern. Da Computer Da-

ten und Fakten anch unorthodox verarbeiten

und kombinieren konnen, konnen sie ». . .von

uns aufgefordert werden, >das Undenkbare<

und bislang >Ungedachze< zu denken. Sie er-

méglichen eine Flut neuer Theorien, Ideen,

Ideologien, kilnstlerischer Erkenntnisse, tech-

nischer Fortschritte sowie wirtschaftlicher und

politischer Innovationen, die in des Wortes ei-

genster Bedentung bisher »undenkbar« oder

unvorstellbar waren. Aufdiese Weise beschleu-

nigt er den historiychen Wandel und trez'bt den

far die dritte Welle charakteristischen Trend zu

sozialer Vielfalt weiter voran. « (189)
Durch die Verénderungen in der Techno—

und der Info—Sphiire, wird die bisherige Pro—

duktionsweise total veréindert. Und zwar von

der Massenproduktion hin zur Individualan-

fertigung. Das Charkteristische daran ist, daB

mithilfe der Computerisierung der Konsu—

merit direkt in den Produktionsprozefi eingei-
fen kann. D.h. die Bestellung eines Produktes

iiber die Anfertigung bis zur Auslieferung
kann vom Kunden direkt gesteuert werden.

Mit dieser Veriinderung geht aueh eine Ver—

lagerung des Arbeitsplatzes einher. Fiir Toff-

ler geht der Trend eindeutig in Richtung Hei-

marbeit. Hierdurch wird aueh die gesamte Fa—

milienstruktur wie wil' sie bisher kannten auf-

gelost und verandert. Die Verimderungen in

der Techno- und der Info-Spitfire, die letztlich

zu einerVeranderung in der Produktionsweise

fiihren werden, bringen uns dazu, auch unsere

Soziosphéire zu veréindern.

Heifle Beziehungen statt Kemfamilie (Suzie-

sphfire)
Die standardisierte Form des familiaren Le-

bens in der zweiten Welle, die Kernfamilie,
wird verschwinden und welche Form an ihre

Stelle tritt, hangt nachToferr ». . .van den Ent-

seheidungen ab, die wir in Bezug auf Arbeit



12

and Technologie treffen.« (225)
Wobei er deutlich macht, daB wahrschein-

lich keine bestimmte Form dominieren wird,

genauso wie auch im Produktionsbereich und

in der Technologie und im Info-Bereich eine

Formenvielfalt existieren wird.

Auf den zweiten Kembereich der Sozio—

Sphére, die Schule, geht Toffler nicht ein.

Aber es scheint klar zu sein, daB sich auch in

diesem Bereich vieles grundlegend verfindern

wird. Einen GroBteil seiner Betrachtungen
widmet Toffler stattdessen dem dritten Be-

reich, dem Konzem

Der befindet sich nach Toffler in einer

>>Identitétskrise<<. Der Trend zu stfirkerer Indi-

vidualisierung in der Gesellschaft fordert von

den Konzemen ein Umdenken in Bezug auf

die bisher vorherrschende Produktionsweise.

Insbesondere die Ausrichtung auf Massenpro-
duktion wird in Frage gestellt. 1m Konzern

wirkt sich ans, was sich bereits in den vorgela—
gerten Sozialisationsinstanzen Familie nnd

Schule abzeichnet. Aus diesen kommen nicht

mehr die >>Massenmenschen<< wie sie der Kon-

zern benétigt. Regionale Interessen wirken

sich genauso aus wie die von ethnischen Min-

derheiten usw. Die Konzerne geraten auch

mehr ins Feuer der Kritik, wobei sich die In—

halte der Kritik deutlich verlagem. Wfihrend
der zweiten Welle sahen sich Konzerne weiigc-
hend 6konomischer Kritik ausgesetzt. Die

Schwerpunkte verlagern sich zunehmend auf

die gesamte Bandbreite gesellschaftlicher
Wertvorstellungen, deren Verénderungen der

Konzern nicht in Rechnung stellt. Hinter der

Veréinderung der Kritik steht die Forderung
nach einer véllig anders gearteten Institution.

». . .nach einer Korpomtion, die nicht [Zinger le-

diglich dazu da ist, Profite zu machen und G17-
ter zu produzieren, sondern die gleichzeitig ci-

nen Beitrag zur Ldsung extrem komplizierrer
dkologischer, moralischer, politischer, rassi—

scher, sexueller und sozialer Probleme leistet. «

(242) Der Drang zu einer Neudefinition der

Aufgaben und des Selbstversténdnisses dCS

Konzerns resultiert nach Toffler ans folgendcn
Zwiingen:

— den Fragen der Umwelt (die Konzernc
als Hauptverursacher der Umweltverschmut-

zung)
— der veréinderten Krifteverteilung dCT

Gesellschaft (Gewerkschaften, Verbéndcn,

Bfirgerinitiativen etc.)
— der verfinderten Info-Sphéire (mehr In-

formationen als je zuvor sind mehr Menschen

zugfinglich)
— der Verfinderung des Wertesystems def

Gesellschaft (moralischer Druck)
Aus dem Konzern wird cine VnelzweckJnsti—
tution, die ». . .grofie nicht-b'konomische adef

transb’konomische Aufgaben. . .« (246) wahr—

zunehmen hat. (Brrrr. . .)
1

Entschll‘isselung des neuen Codes

Alle Verfinderungen, die bis jetzt auszuma‘

chen sind und sich als Grundlagen der drittffn
Welle identifizieren lassen, liegt, genau wie 1“

der zweiten Welle ein besonderer Code Zu

Grunde; diesen versucht Toffler zu entziffcrn.
Er geht die sechs Merkmale der zweiten WC“C

durch und beschreibt deren Verinderung bZW-

Auflésung. Es geht dabei im wesentlichen Um

die Zertn‘immerung der Hauptrichtungen Und

am Ende bleibt ein >>sowohl—als—auch«, d-h-

daB sich entgegen der zweiten Innovations-



Und was diesen >heldenhaften Recken< und

mutigen Vorkiimpfer ffir die dritte Welle so

auBerordentlich sympathisch macht, ist, daB

er/sie nicht deutlich auszumachen oder gar ei—

ner bestimmten Klasse, Rasse Oder sozialen

Schichtung entspringt, nein dieser glorreiche
Krcuzritter und die nicht weniger glorreiche —

rittcrin ist ein Subjekt, das jedcr sozialen

Schichtung entstammen kann.

Diescr Jungsiegfried der neuen Welt ist ein

heterogenes Bewegungssubjekt, das auf—

taucht und verschwindet, an anderer Stelle

ncu seinjunges Haupt erhebt, den Reaktionéi-

ren in die Suppe spuckt und wéihrend sie sich

ihre Magenverstimmung auskurieren wollen,
hat er schon die Pflanzen und Kréiuterséifte ge-
mixt und siehe da wieder ist einer/eine fiber-

zeugte/r Vorkfimpfer/in H!!!
‘

Mit diesem Heldenepos (das ~leider noch

nicht von einem Computer erdacht und ge-
‘schrieben wurde ~— weshalb ja noch so viele ar-

chaisch anmutende Bilder und Metaphern
verwandt wurden) klingt »Die Dritte Welle/

Zukunftschance<< von Alvin Toffler aus. Ein

PS sei noch gestattet:
»W£e die Generation der toten Revolutiondre

haben auch wir die Aufgabe, unser Geschick

zu formen.« (441)

Famgmfi 3.: Madam 81$ Beak
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Bleibt mir nur noch anzumerken, daB ich dem

geneigten Publikum und Laser/in eine eigene
und subjektiv verfasste Kritik nicht ersparen
werde und ebensolche ffir die iibeméichste SF—

Nummer (die niichste wird die Kulturnum—

mer) erwarte.
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Die Diskussion um den Sozialstaat ist in Be-

wegung geraten. Wiihrend sich die Wendepoli-
tiker an den Abbau des Sozialstaats heranma—

Chen, wird in den verschiedenen gesellschaftli-
Chen Gruppen heftig dariiber gestritten, wie

auf diese Herausforderung zu reagieren sei,

Allein die sozialdemokratischen Konzepte

bleiben bei ihrer Verteidigung des klassischen

Sozialstaats. Die Griinen diskutieren die Mog-

lichkeit seines Umbaus und fordern eine (Sko-

logische Sozialpolitik. Einige Graswurzler

pliidiercn fir, cine sozialistischc Marktwirt-

schaft, Gesellanhénger fiir eine ‘zins— und

staatsfrcie Wirtschaft.

Bis in die 70er Jahre hinein konnte der Un-

terbeschiiftigung relativ erfolgreich mit keyne—.

Sianisch-sozialdemokratischen Konzepten be-

gegnet werden. Bci abnehmender Produktion

und Besehéiftigung konnte mit Sicherheit da-

mit gercchnet werden, daB durch kreditfinan-

zierte Anregung der Produktion wieder Ar-

beitspliitzc gcsehaffen wurden. Heute dage-

gen hat Wirtschaftswachstum immer weniger

mit Bcschiiftigungswachstum zu tun, da im~

mer mchr Aufgaben von Maschinen und Com-

putern fibernommen werden. Das Arbeitslo—

sengeld war in der Vergangenheit als kurzfri—

stige chrbrfickungshilfe gedacht, damit der

Arbeitslose nach einer konjunkturell beding—

ten Flaute umstandsloser wieder in ein Ar-

beitsverhfiltnis eingegliedert werden konnte'.

Diese Reintegration der Arbeitslosen stdBt

heute nicht mehr so sehr an konjunkturelle

Schranken, sondern wird in erster Linie durch

die arbeitskrafteinsparende technologische

Entwicklung begrenzt. Arbeitslosigkeit wird

fiir einen immer gréBeren Teil der Bevélke—
rung zum Daucrzustand, zus‘citzlich stehen 1m-

mcr weniger Menschen in einem festen, ganz-

tiigigen Arbeitsverhfiltnis.
_

Die beschéiftigungspolitische Situatlon be-

findet sich in eincm grundlegenden Umbruch,

der von den verschiedcnen Gruppen zum An-

laB genommen wird, alte Konzepte in neiier

Vcrpackung anzubieten. Antistantllche Stlrn—
mungen, Bfirokratickritik und die Propagie-
rung von Marktwirtschaft, Selbsthilfe nnd 13i-
genarbcit findct man zunehmend bei politi-

schen Gruppierungen, die sich bisherm unter—

Schiedlichsten ideologischen Lagcrn gegen-

fiberstanden. Hier werden offensichtlich

glcichlautcndc Begriffe bcnutzt, die aus unter—
schiedlichen Motivationen heraus in die Dis-
kussion eingebracht worden. Dic Folgc ist e1-

nc heillose Wortakrobatik, bei der am Ende

mchr Verwirrung hcrrscht als Klarheit, Als

Bcispicl sci hier ein Leitartikclvom19.10.1984

aus der »ZEIT« zitiert:

»Dieserfurchtbaren Lust, alles zu regeln, alles

)in den Griff? zu kriegcn, jeden schcinbaranar—

chistischen Versus}: dcr Selbstbehauptung zu

almdcn, wolznr das uropisclzc, abcr auch m1—

mensclzliche, emwfirdigende, menschenver-

achtendc Verlangen nach cinem Dascin ohne

Risiko innc. Mir jcdcm Versuch, Gefahren aus

(lcr Welt zu schaffen, is! cine Erniedrigungdes
Menschcn verbunden; dem: man bestreitet zhm

die Verantwortung fI'ir sich selhst, miflachte't
36in Bedfirfm’s naclz pcrsbnlicher Emschel—

(11mg, das nan'irIic/ze Recht aufRisik0.«
In einer Situation, wo oberflfichlich gese-

hen, gleichc Wertorienticrungen von verschle-

dcnen politischen Interessengruppen benutzt

WCrden, ist es unsere Aufgabc den anderen po-
litischen und moralischen Gehalt unserer inns-
her recht allgemein gehaltenen PrinZipien

stiirkcr herauszuarbeiten. Das heiBt jedoch

nicht, daB die Notwendigkeit einer in sich ge-
_

schlossenen Wirtschaftsphilosophie besteht,

fiir das dann lediglieh noch die hjerfiir notwen-

digen politischen Anwendungsbedingungen
zu schaffen wiren.

Die wirtschaftspolitische Debatte darf

ebenfalls nicht allein auf der Ebene gegen-

fiberstehender Begriffe wie »Markt-Plan«

oder »Sozialstaat-Eigenhilfe« abgehandelt
werden, da ein solches zweipoliges Modell-

denken von starren Systemgrenzen ausgeht,
die fernab jeglicher gesellschaftlicher Realitit,

liegen. Ein Austausch scheinsicherer Formeln

wiirde sich bei dem Versuch der Prfizisierung
unserer Ziele sicherlich als unfruchtbar erwei-

sen und zu einer theorie—okonomischen Ver—

kfirzung der Diskussion fiihren: Lfige eine an-

dere Theorie vor, wfire eine andere politische
Wirklichkeit méglich.

Um unsere libertfiren Ansiitze entwick-

lungsféihig zu halten, gilt es die keynesianische

Fixierung auf staatliche Politik weiterhin zu

kritisieren und gleichzeitig die verengende

Orientierung auf eine rein monetére und

marktbestimmte Steuerung der Wirtschaft zu

fiberwinden. Das Letztere ist bisher zu kurz

gekommen und hat deswegen zu Mtierstind-

nissen gefiihrt.
Eine marktorientierte Wirtschaftspolitik

kann nicht ohne weiteres aus »rechten« An-

wenderhénden iibernommen und in eine

»richtige« anarchistische Marktwirtschaft um—

gewandelt werden. Die Logik des Marktes,

die die Arbeitskraft des Menschen den Geset-

zen des Warenverkehrs unterwirft, besteht

auch in diesem Fall weiter. Tun wir doch nicht

so, als ob in diesem System eine Person mit an-

archistischer Weltanschauung plétzlich den li-

bertiren Gehalt einer Marktwirtschaft ausma-

Chen kénnte! Wir sollten uns dariiber im Kla—

ren sein, daB selbst eine theoretisch umfas-

send begriindete Parteinahme fiir eine ge-

samtgesellschaftliche Planung oder eine

Marktwirtschaft sich tendenziell immer in der

Gefahr beflndet, von CDU/CSU/FDP Oder

SPD vereinnahmt zu werden, da zwischen bei-

den Parteien(—gruppen) — freilich auf anderer

Ebene - ein 5hnlicher Widerstreit zu finden

ist. Im Gegensatz hierzu kann unsere theoreti-

sche Beschiiftigung mit wirtschaftspolitischen

Fragen nur als Hilfe fiir unsere konkreten Vor-

haben einen Sinn ergeben. Und diese stehen

heute in direktem Zusammenhang mit den so-
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zialen Problemen einer immer gréBer werden-

den Zahl von Arbeitslosen und Teilzeitbe-

schéiftigten.
-

Wenn an Silvio Gesell orientierte Anarchi—

sten oder gar >Okolibertére< bei den Griinen

den >>Konkurrenzkampf zum milden Wettbe-

werb und den Konsumterror zur Bedarfsbe-

friedigung<< (883, Nr.90, 8.22) umwandeln

wollen, so mfiBten sie auch ein gesellschaftli-
ches Prinzip und soziale Gruppen als umset-

zungsféihige Triiger angeben konnen, welche

die von ihnen nicht gewollte Manchesterlogik
auBer Kraft setzen konnten.

'

Es ist ein fataler Irrtum zu galuben, daB

Selbsthilfe und Entstaatlichung nur als dem

Anarchismus eigene Grundgedanken zu se-

hen sind, die quer zur Logik aller anderen Par-

teien stiinden. Es mull vielmehr die grundséitz—'
liche Frage geklirt werden, inwiefern struktu-

relle Unvertréglichkeiten zwischen wirt-

schaftspolitischen Marktkonzepten und di-

rektdemokratischen politischen Strukturen

bestehen. Um diese Frage beantworten zu

kennen, diirfen unsere Bewertungen der ver-

schiedenen Modelle nicht vermengt werden

mit heimlich in sie eingeschleusten Hoffnun—

gen.

Eine marktorientierte Wettbewerbswirt-

schaft setzt nicht bei einer Umwandlung der

Eigentumsverhéltnisse im dkonomischen Be-

reich an. Die fiir das 6konomische System cha-

rakteristische schnelle, effiziente und system-~
rationale Entscheidungsfindung wird einer-

seits innerbetriebliche Selbstverwaltung un-

mr'jglich machen und sich andererseits massiv

auf das politisehe Leben auswirken. Das herr-

schende 6konomische System driickt dem Po-

litischen den Stempel auf und als Resultat sind

die gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse
dcnen im Betrieb angeglichen. Fiir die Legiti-

mierung der Selbststeuerung durch den Markt

léiBt sich dann mit Leichtigkeit die Systemra-
tionalitéit (Sachzwang) und der Sachverstand

unabhiingiger (oder moglicherweise gar »an-

archistischem?) Experten mobilisieren. Das

wiirde konkret bedeuten: Alles was der freien

Entfaltung der (méglicherweise >>alternati-

ven«) Selbstindigen Schranken auferlegt oder

auch nur von ihnen so aufgefaBt werden kenn—

te, hat zu unterbleiben, da diese durch okono-

misch vermittelte Reaktionen die Mbglichkeit
haben, innerhalb der anerkannten System10—

gik der Mehrheit ihren Willem aufzuzwingen.
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cinlzeitliches, in sic/1 sehr wem'g ausgewogenes

Feld darstcllt. (. . .) Zusammengehdrige Beret"-

chc lassen sic}: in dieser Art auseinandertren;
nen. « (Wolf-Dieter Narr, in: »Widerspr£iche«,
Heft 12, 8.23)

Wiihrend die Kernbereiche der Arbeits-

platzinhaber durch die Gewerkschaften eine

noch relativ starkc Interessenvertretung besit-

Zen (wenn auch nicht von unten kontrolliert),
stehen die Sozialhilfecmpfiinger und Empfan-

gcr sozialcr Einkommen isoliert und verein-

zclt der staallichcn Biirokratie gegenfiber.
Die Gcwerkschaften interessicren sich vor-

nehmlich nur fiir die chung des Lebensstan—

dards ilirer Mitglicder und bemiihen sich nicht

so sehr darum, mit den Arbeitslosenselbsthil-

fegruppen zusammenzuarbeitcn, um mit ih-

nen eine gemeinsame Perspektivc zu entwik-

keln. Die vorwiegende Orientierung der Ge-

werkschaftcn auf materielle Besserstellung
der Arbeitsplatzinliabcr richtet sich gegen die

matcricllen Interessen der Arbeitslosen und

Jobber und trfigt dazu bei, die Spaltung der

Gesellschaft zu vertiefen. Eine solchermaBen

abgekapselte gewerkschaftliche Politik hat ei-

ner neolibcralen Strategic wenig entgcgenzu-

setzen, da der Kreis der gewcrkschaftlich Or-

ganisierten gcnauso schrumpfen wird, wie die

Zahl der Arbeitsplatzinhaber. Fiir die Zu-

kunft ist jedenfalls keine massive Gegenbewe-

gung in Sicht, die sich der mit einer Marktre-

naissance einhergehenden >>innenpolitischen

Sammlung<< der Rechten wirkungsvoll entge-

genstellcn kénnte. Und diese Rechte ist mit

allen Wassern gewaschen. Unterschiede, die

aufgrund verschicdener Beschiiftigungs- und

Einkommenslagen beruhen, werden von ih-

ncn aufgegriffen, in ihr Moralsystem von

Scliuldzuweisungen Oder Belohnungen fiir

den Tficlitigen aufgenommen und so fiir ihren

marktliberalcn und ordnungskon’servativen
Politikansatz nutzbar gemacht.

Der mégliche Handlungsspielraum fiir

cmanzipatorische Entwicklungen wird wohl

unter Krisenbcdingungen eng gesteckt blei-

ben, da die bestchendcn Herrschaftsverhéilt-

nisse wcder durch Icine wic auch immeruzy-

sammengesetzte >>Bewegung<< noch durch ei-

ne im technologischen Bereich liegende Um-

strukturierung in nachster Zeit ernsthaft ge-
fahrdet sind.

Es kann jetzt nur darauf ankommen, eine

stérkere Veranderung gescllschaftlicher Nor-

men und Werte auf allen erreichbaren Ebe-

nen zu bewirken. Denn nur durch eine Zu-

rfickdrangung autoritarer und elitiirer Verhal-

tensweisen ist eine auf Selbstbcstimmung und

Kooperation ausgerichtetes Wirtschaftssy-
stem fiberhaupt méglich. Einem Politikan-

satz, der die Funktionsmechanismen einer

marktwirtschaftlichen Okonomie im wesentli—

Chen zum Inhalt hat und der in allen Dingen
des Lebens vorwiegend kaufliche oder unver-

kéufliche Gfiter glaubt sehen zu mfissen, fehlt

es folgerichtig an der notwendigen Sensibilitéit

filr diesen emanzipatorischen Aspekt. Sieht

man sich die marktliberalen Politikvorstellun-

gen daraufhin an, was sie zu dem Problem zu

sagen haben, wie in sozialpolitischer Hinsicht

der Ubergang zu ihrem Modell aussehen soll,
so erfahrt man darfiber nicht viel. Will man

sich nicht in abstrakte Modellbasteleinen ver-

steigen, die auch als Argumente ffir die Zer-

sehlagung kollektiver Vertrags- und Schutz-

rechte gebraucht werden kénnen, dann muB

ja wohl darfiber nachgedacht werden, wie eine

nichtstaatliche soziale Sicherung die Aufgabe
erffillen kann, allen in Not geratenen Bevel-

kerungsgruppen zu helfen. Verweise auf ein

irgendwie und irgendwann entstehendes Netz

von solidarischen Kommunen reichen nicht

aus, denn was ist mit denjenigen, die nicht

rechtzeitig ein >>soziales Netz<< abbekommen

haben?
‘

Wir werden nicht daran' vorbeikommen,
daB Bestandteile der alten sozialen Sicherun-

gen ffir eine bestimmte Zeit aufrecht erhalten

werden mfissen, um nicht in die zeitliche Lfik-

ke zwischen zu langsamem Aufbau von alter-

nativen und zu schnellem Abbau der beste-

henden Sozialsysteme zu fallen. Es ist in die-

sem Zusammenhang wichtig, von den an Be—

schéiftigungsverhaltnissen gebundenen, zwi-

schen Gewerkschaften und Staat/Unternch-

mern ausgehandelten sozialen Massengaben
wegzukommen, damit die von finanziellen

Zuteilungen Betroffenen Starker durch politi-
sche lnterventionen die Méglichkeit der akti-

ven EinfluBnahme erhalten. Als erster Schritt

in diese Richtung miiBte die Entscheidungs-
kompetenz und Macht verstarkt auf vorhan-

dene Selbstverwaltungsinstitutionen und Tra-

ger sozialer Dienstleistungen verlagert wer-

.

den. Die Orientierung auf die Verteidigung
und den Ausbau ihrer Handlungsfahigkeit
bietet ebenfalls die Gewahr dafiir, daB die p0-
litische Auseinandersetzung mit folgenden

'

von der CDU bereits in Angriff genommenen
Vorhaben nicht zu kurz kommt: »Der Staarre-

duziert drastisch die Planstellen fiir Lehrer und

Sozialarbeiter, in der Kranken versorgung and

in den sozialwissenschaftlichen Studiengiz'ngen .

-— Imd bietet den davon Betroffenen ihrerz eige-
nen, gerade brachgelegten Beschaftigungssek-
tor als Tummelplalz fiir Hilfibereitschaft, En-

gagement und Qualifikationsbewdhrung an.«

(»Express, Nr.10/84, 8.3).

Der Anwendung der Gesetze der Markt—

wirtschaft auf die Sozialpolitik setzen'wir ent-

gegen, daB sieh Einkommen generell an ei-

nem gesellschaftlich definierten Bedarfffir ein

auskémmliches Leben orientieren muB und

politisch durch basisdemokratische Entschei-

dungen beeinfluBbar ist. Auf diese Weise ist

noeh am ehesten gesichert, daB unerwiinschte

Auswirkungen bestimmter‘Konzepte von den

Betroffenen selbst permanent korrigiert wer-

den kénnen.
-

Es ging also in diesem Beitrag nicht darum,
die Logik des Marktes durch eine andere aus-

gefeilte wirtschaftliche Logik vollstandig er-

setzen zu wollen, sondern um eine Kritik an

der mangelnden Sorgfalt einiger anarchisti~

scher >>Wirtschaftstheoretiker<<; die die sozial-

politischen Konsequenzen ihrer Theorien

meiner Meinung nach unzureichend durch-

dacht haben.
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Die Radikalisierung der Natur —

Zur Ethik eines radikalen

Naturversténdnisses

von Murray Bookchin



Vortrag auf dem KongreB in Venedig. In un-

serer Fassung besonders im ersten Teil um

schwer verstfindliche philosophische Passa-

gen gekiirzl.

(Ans dem Englisclzcn wm Bernhard Arrachcr)

Die radikale Sozialokologie versucht den

dunklen Schleier des Dualismus und der Me—

taphysik zu durchbrechen, der die Menschheit

von der Naturtrennt: sic vcrsucht die Natur zu

>>radikalisieren<< ,
oder genauer gcsagt unser

grundlegendes Verstiindnis dcr natiirlichen

Welt. Sie fordert die tradierte, westliche Auf-

fassung von Natur offen heraus, deren besorg—
te Erbcn wir sind.

Seit mehr als zwei Jahrtausenden hat die

westliche Gesellschaft beinahe ohne UnterlaB

ein Abbild von der natijrlichen Welt geschaf—
fen, das iiuBerst reaktionar ist. Natur in dieser

Vorstellung ist >>blind<<, >>sprachlos«, grau-
sam« und >>dfirftig<< — oder nehmen wir Marx’

Ausdruck vom »Reich der Notwendigkeit,
welches sich unablassig dem eifrigen Streben

des Menschen nach Selbstverwirklichung und

Freiheit entgegensetzt. Hier steht der Mensch

einer feindlichen >>Andersartigkeit<< gegen—

fiber, die mit tyrannischem Zwang aufihn ein-

wirkt, der er seine Miihe und List entgegen-
stellen muB. (...) Es hat in dieser Tradition

des bitteren Konflikts zwischen Mensch und

Natur seinen Ursprung, daB sich Wirtschaft als

Wissenschaft dcr >>knappen Giiter<< gegen

»grcnzcnlose Bediirfnisse<< definien hat; Psy-
c/zologic als Disziplin zur Kontrolle der wider-

spenstigen >>inncren Natur der Menschheit,
durch Rationalitiit und die Gebote der »Zivili-

sation<<; Sozialtheprie als Erklarung fiir den

Aufstieg des Menschen von »roher Animali—

téit<< ins strahlende Licht von Kultur und Ver-

nunft. Alle Klassentheorien der gesellschaftli-
chen Entwicklung wurzelten seit nahezu zwei

Jahrhunderten in dem Glauben, daB die

>>Herrschaft des Menschen fiber die Natur«

dem Bedfirfnis entspringt, die Natur zu be—

herrschen, als Voraussetzung fiir die Emanzi-

pation der Menschheit als Ganzes.

Diese Betrachtungsweise der Geschichte,
die schon in den politischen Schriften Aristo-

teles’ zum Ausdruck kommt, hat sich in den

Handen von Marx den Status einer »sozialisti—

schen \Vissenschafm angeeignet und liefert_

seither eine hinterhaltige Rechtfertigung fiir

Hierarchie und Herrschaft im Namen von

Gleichheit und Befreiung. (. . .)
Im Unterschied dazu hat die radikale Sozia-

ldkologie eine fundamental andere Sicht der

Natur und ihrer Entwicklung. Entgegen dem

herkommlichen Image als >>sprachlos<< usw.

wird die natiirlicheWelt alles in allem fiir krea-

tiv gehalten, — fur mutualistisch, fruchtbar

und als Grundlage fiir eine Ethik der Freiheit

betrachtet. Von diesem Standpunkt aus sind

biologisehe Zusammenhéinge weniger stark

dureh >>Rivalitat<< und >>Wettbewerb<< gepréigt,
— Eigenschaften, die ihr durch die darwinisti—

sehe Orthodoxie zugesehn'eben wurden, — als

durch mutualistisehe Eigenschaften, die von

einer wachsenden Anzahl moderner Okolo-

gen betont werden; — eine Sichtweise, die von

Peter Kropotkin als erstem vertreten wurde,
der aber daffir nieht die ihm gebiihrende Aner—

kennung in der Literatur erfahrt. Tatsachlich

hinterfragt die radikale Sozialokologie die

grundlegenden Voraussetzungen der »Ge-

sundheit«, die eine so entscheidende Rolle im

darwinistischen Drama des evolutionaren

Uberlebens spielen. Wie William Trager in sei-

nem verstandlichen Werk fiber Symbiose be-

tont: »Der Konflikt in der Natur, zwischen ver-

schiedenen Organismen wurde allgemein mit

Ausdriicken wie >>Existenzkampf<< und »survi-

val of the fittest<< (Uberleben des Stéirkeren)
belegt. Jedoch erkennen einige Leute, daB

"

>>gegenseitige Hilfe« (mutual cooperation)
zwischen verschiedenen Organismen — Sym-
biose —

genau so wichtig ist, und daB der Ge-

sfindeste der ist, der anderen am meisten beim

Uberleben hilft.

Dieses gehaltvolle und hoehst erleuchtende

Urteil hat vielleicht sogar eine weitere Trag—
weite alsTrager vermutet. DaB es fiir die Defi-

nition unseres Okosystems relevant ist, ist of-

fensichtlich: das Band der gegenseitigen Be-

ziehungen zwischen den Arten — Pflanze und

Tier, offenkundig sich erganzende Symbion—
ten, sogar Rauber und Gejagter— formen die

Geometric einer okologischen Gemeinschaft.

Wie unsere Studien zeigen, ist die Komplexi-
tat dieser Beziehungen, ihre Verschiedenartig-
keit und Kompliziertheit, eine entscheidende

Determinante der Stabilitiit eines Okosy-
stems. [m Unterschied zu biologisch komple-
xen Temperaturzonen sind unsere relativ ein-

fachen Wusten- und Arktikokosysteme au-

Berst anfallig und brechen init dem Verlust

Oder der zahlenmfiBigen Abnahme von nur

wenigen Arten zusammen. Der Schub der bio—

tischen Evolution fiber groBe Zeitabschnitte

organischer Entwicklung war die anwachseni
de Veranderung von Arten und ihren Verkm'jp—

fungen zu hochkomplexen, grundlegend mu-

tualistischen Beziehungen, ohne die die aus-

gedehnte Kolonisierung der Pflanze durch das :

Leben, nur schwer moglich gewesen ware.

Einheit in Verschiedenartigkeit ist eine Deter—

minante nicht nur ffir die Stabilitz‘it einer 6ko-'

logisehen Gemeinschaft; es ist eine Quelle fiir
' seine Fruchtbarkeit, ffir sein evolutionares Po-

tential um noch mehr und komplexere Le—

bensformen und biotische Wechselbeziehun-

gen zu schaffen, —

sogar in den unwirtlichen

Gebieten des Planeten. Gemeinschaft -— die

okologisehe Gemeinschaft — ist der Kern der

organisehen Evolution. (. . .)
Evolutionstheorie, von Darwin bis heute,

krankt an der hochst atomistischen Auffas-

sung, die das anglovamerikanische Denken, 4

seit den friihesten Tagen seines empiristischen
Erbes in John Lockes Werk gepragt hat. Lok-

kes Erfahrungstheorie, die in den drei Jahr—

hunderten nach seinem Tod so einfluBreich

war, strukturiert Ereignisse um »einfache Ide—

en«, als Informationen fiber Farbe, Dichte,
Gerueh, Gerausche und ahnliches. Diese In-

formationen werden durch unsere Sinnesap-
parate aufgenommen und auf das »leere

Blatt« oder die Tabula Rasa unseres Geistes
eingeschrieben.

Nach Locke setzt der Geist (wohlgemerkt)
diese Sinnesatome in komplexe Ideen um und

offnet sie dadurch der Abstraktion, dem Ver-

gleich und der Anschauung. (. . .) Diese Ato-

misierung der Realitéit in vielerlei Hinsicht ist

ein Produkt des hemmungslosen Ego, ,dessen
Souveranitéit und Unabhangigkeit Kern der

anglo—amerikanischen politischen Theorie ist,
'

und auch unseren Begriff von der organischen
Entwicklung beeinfluBt. Das Ergebnis der

Evolutionstheorie sind Arlen — mit all der Spe-
zifizierung und Isolation, die das Wort selbst

ausdriickt. Wir sind beispielsweise nur zu ver-

traut mit der Entwicklung des thippus (Ur-

pferd), dem kleinen vierzehigen Séiugetier des

Eozan, zum modernen Pferd des spaten Plei— .

stozéin, besonders seinem Uberbleibsel, dem

Eprzewalski in Asien. Bildhafte Berichte fiber

dieses Beispiel intraspezifischer Entwicklung
bilden den Standardgehalt unserer Grundla-

gentexte fiber die Evolution.
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Aber behandell eine so hilflose Erkliirung,
die sich (in sich geschlosscn) auf den »Ur—

sprung der‘Arten« und ihre Entwicklung be-

schréinkt, die Realiliit organiseher Entwick-

lung erschopfend? Gibt uns diese Uberffih—

rung der >>einfachen Qualitéitem Lockcs in

einzelne >>einfache Arten<<, die in der geball-
ten Faust des Biologcn mechaniseh zusam-

mengedriickt werden, die korrekte Erkliirung
der Evolution 315 eine wahrhaft organischc,
nicht eine nur mechanistische Vorstellung von

Evolution, mit ihrem Reiehtum an zusammcn-

hingender Veriinderung, Aufeinanderfolge
ctc.? — Ich glaube es gehort mehr zur organi-
schen Evolution als cinc Sammlung intraspezi-
fischer Stréinge, von dencn sich jeder einzelne
fur sich durch eine selcktive Interaktion von

»Rivalen« und >>abi0tischen<< Kriiften, die die
»Gesunden« von den Kranken ausscheiden,
entfalten.

Was uns fehlt zum >>Ursprung derArtcn<< ist
eine zusammenhiingende Konzeption der

Entwicklung derTiere und Pflanzen, eine die
iiber die simple Idee des >>Ursprungs<< als ein

plotzlicher Sprung der Arten in die Existenz

hinausgeht. Evolution, in ihrem tiefsehilr—
fendsten Sinn, ist die Geschichte der Entwick—

lung des Okosystems, nicht nur die Entwick-

lung einer einzelnen Oder mehrerer Arten in
all ihrer Locke’schen Einzigartigkeit und Iso-
lation. Das Bild des thippus, der als »Vor-
fahre<< des behuften Pferdes, das sich aus ei-

nem kleinen vierzehigen Singetier entwickelt

hat, wird zur Fiktion, wenn alle Biota und das

Okosystem, das sie ausmachen, vom Konto
der Evolution abgebucht werden. Die Arlen,
die sich alsTeil der Entwicklung einer okologi-
schen Gemeinschaft entwickelt haben, das

heiBt, korrelativ mit den okologisehen Bezie-

hungen, die ihnen eine Bedeutung und Defini-
tion in der evolutionéren Entwicklung als

Ganzes geben. Auf jeder Stufe seiner Ent-

wicklung war der thippus mehr als eine Art;
er hatte eine sehr komplexe Staatsbfirger—
schaft innerhalb einer biotischen Gcmein-

schaft, die sich als Ganzes entwickelte. Héitte
sich der thippus nicht mit dieser Gemein-
schaft veréindert, und hitte er nicht das glei-
ehe evolutionfire Schicksal mit ihr geteilt, wéi-

re er ausgestorben wie soviele andere Arlen,
die auf der Strecke blieben. (. . .)

Arten entwickeln sich nicht nur gemeinsam
und symbiotisch: das Okosystem als Ganzes
entwickelt sich in gemeinsamer Synchronitéit
mit den Arten, die es ausmachen, und es spielt
haupts'a'chlich die Rolle eines Ganzen in Be-

ziehung zu seinen Teilen. Genauer gesagt, es

ist nicht nur die gemeinsame Artenentwick-
lung, die uns ein authentisches Bild des evolu-
tioniiren Wandels gibt, sondern man muB auch

Struktur, Bau und Kompliziertheit der Bezie-

hungen zwischen den Arten berficksichtigen.
Die >>Geometrie<< sich entwickelnder Okosy-
steme zu noch groBerer Kompliziertheit und

Mannigfaltigkeit muB ganz klar in den Vorder-

grund des evolutionéren Bildes gestellt wer-

den, wenn wir die Entwicklung der Arlen — die
Oko-Ev‘olution — richtig verstehen wollen.
(. . .)

Es gibt einen fast metaphysischen Sinn in
welchem gréBere Vielfalt und Kompliziertheit
das soziale Analogon zu unserem modernen
Begriff von Freiheit darstellt. Freiheit in sei-
ner aufkeimenden Form ist schon vorhanden
in» der Selbststeuerung des Lebens als sol-

chem, besonders in dem aktiven Bemfihen je-

den Organismus’ sich selbst zu sein und sich al—

len éiuBeren Einfliissen zu widersetzen, die

versuchen seine Identitét zu veriindern. Inner-

halb dieses Selbststeuerungsprozesses von Bc—

wegungsféihigkeit und Erregbarkeit liegen die

Anfangsstadien der Sinneswahrnehmung, die

Entwicklung eincs Nervensystems, rudimen—

tfire Subjektivitiit und die Intellektualisie-

rung, die das Dcnken hervorbringt, BewuBt-
sein und sclbstreflektierender Wille. (. . .)

So betrachtct ist die Freiheit in ihrer ur-

sprfinglichsten Form auch eine Funktion von

Viclfalt und Komplexitfit; (..) sie bedeulet

niehts, wenn sie nicht pluralistisch ist in den

Aussichten, die sie dem Leben bietet, - jzl
wenn sie nicht verschiedene Entwicklungs—
richtungen offen 1531. (. . .)

Denn mit wachsender Vielfalt und Kompli-
ziertheit wcrden Lebensformen »eigensinni—
ger<< (willful) in dem Sinn, daB es nicht nur

mehr zu >>wiihlen<< gibt, und mehr »ausgC—
wéihlt<< wird, sondern auch daB das Wort »miis—

sen<< als ein Ausdruck von Zwang weniger
wird und die Aktivitiit des Lebens und seine

>>Hartnéickigkeit<< entsprechend erhoht wer-

den. (. . .)
Das Alltagsleben und die binéren Zahlen

der Kybernetik fiihren uns dagegen in Versu-

chung Bedeutungen zu verkfirzen, die Schut-

tierungen und Feinheiten abzuschwfichen, diC

im FluB der' Realitiit existieren. Daher spre-
chen wir in steigendem MaBe von »Wandel«
anstatt von >>Wachstum<< (. . .). Sehlechte Ge-

wohnheiten schlieBen um; die Realitéit aus und

bringen uns von den Pfaden der Einsicht 11nd

Differenzierung ab. Diese Barbarisierung dCS

menschlichen >>Selbst<<, mit ihrer Verleugnung
einer >>Eigenheit<< und Subjektivitfit die

>>nicht~menschlich<< ist, fordert ihr Opfer in

unserer Féihigkeit flieBende Abstufungen dCT

Entwicklung zu unterscheiden und zu eincm

zusammenhfingenden einheitlichen Ganzen
zu vereinigen.

‘

Wir werden gewohnheitsmé‘xBig reduktioni-
stisch und simplizistisch in unserer >>entwecler~

oder«-Mentalitéit getrennter Kategorisierung

Rudimentéirer (nicht voll ausgebildetcr)
>>Wille<<, rudimentfire >>Auswahl<< und >>F1‘Ci'
heit« sind sicher nicht menschlicher »Willc<<,
»Auswahl« und »Freiheit«. Miteinander gc'

paart wcrden sie durch die Fé‘xhigkeit (lcr

Menschheit, Bcziehungen zu symbolisieren.
zu verbalisieren und zu institutionalisieren —

und sie werden letztlich zu dem gemacht, W35

wir >>Gesellschaft<< nennen, die sich durch Ar-

beitskraft und Gehirntétigkeit von spontan 29'
bildeten biotischen Gemeinschaften unler—

scheidet. Aber genauso wie jeder werdendc

menschliche Embryo uns daran erinnen, daB

unsere Art nicht vollausgebildet auf die Welt

kommt und Geschichte hinter jedem Anfang
wie auch jedem Ende liegt, so trégt sogar £185

»Selbst« des Bourgeois, der sein Ego auf den

.Bfirgersteigen unserer groBen Stéidte ZUr

Schau triigt, noch den >>Schleim<< der Naturge’
schichte an seinen Schuhen. Damit soll nicht

gesagt werden, daB soziale Begriffe auf Kate-

gorien der Natur zurfickzuffihren sind — nur,

daB sie evolutionfire Ergebnisse sind, dare“
Ursprfinge genauso in der Natur wie auch 1m

Menschen zu suchen sind. Die »Fakten des Le-
bens« sind in Wirklichkeit Prozesse, und sic
sind nicht weniger frei von Organischem, \f’IC
der menschliche Korper frei von Zellen 151.

(...)

M
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FZur Vermeidung neuer Fehler: Fiir Sartre,
der der westlichen Auffassung folgte, daB die

Natur von einem unbeugsamen Gesetz regiert
wird, bedeutet Organismus (organicity) Not—

wendigkeit — ich habe schon in der >>Ecology
of Freedom<< (Palo Alto: Cheshire Books

1982) gesagt, daB es préizise ausgedrfickt, eine

fruchtbare Natur ist, die heute unter den

Zwiingen cincr bestialisch anti-6kologischen
Gesellschaft steht. (. . .)

DaB die Menschcn die Natur »blind« etc. er-

scheinen lassen kénnen, wird durch die Ge-

schichtc der natfirlichen Welt in der Obhut des

menschlichen Geistes demonstriert 7 nicht zu

sprechen von ihrem Schicksal in menschlichen

Hiinden. Der marxistische dialektische Mate-

rialismus mit scinem eigenen blinden Begriff
organischer >>GesetzméiBigkeit<<, der auf die

Gescllschaft fibertragcn, Stalin und seinesglei-
chcn den Freibrief gab, die abscheulichsten

Verbrechcn »im hoheren Interesse der Ge-

schichte<< zu begehen — oder Hitlers »Blut—

und Bodcneth05<<, der brutal zehn Millonen

chen an den Fronten und in den KZ gefor—
dcrt hat — alles das trégt dazu bei, Klugheit,
Bedachtsamkeit und Distanz im Hinblick auf

jede strong naturalistische Ethik zu fordern.

(. ..

A)ber Naturphilosophie zeichnet sich streng

gesprochen zum einen durch Archaismus zum

andern durch mechanistische Wissenschaft—

lichkeit aus, und sie sollte deshalb nicht mit

Okophilosophie verwechselt werden. Natur-

philosophic tendiert dazu moralischen Zwang
und einc >>Einheit<< mit der natiirlichen Welt zu

bctonen, die durch eine strenge Bindung an

den Begriff des >>Naturgesetzes<< zementiert

wird. . .

Grundlage fiir eine neue Ethik

Okophilosophic cntwickelt sich aus dem rei—

chcn Niihrstoff der Freiheit: der Spontaneitiit,
Verschiedenartigkeit, Fruchtbarkeit und

Schopfungskraft dcr Natur. Traditionelle Na—

turphilosophie war fast immer imperialistisch:
ihrc Botschaft von Gesamtheit stellt Gesell-

Schaft und Natur unter die Herrschaft des »Ei-

ncn« oder desTerminus’ eines >>Absoluten<< zu

dem sich alle historischen Strange endgiiltig
vereinen. — Die Okophilosophie kat kein ge~

schlosscnes, vicl weniger ein vorherbestimm-

tes Endc; sic bctont eine Dialektik der Abstu-

fungen, die die Geschichtsphasen miteinan-

der verbindcn, abcr sie nicht in einen alles ab-

sorbierenden Geist, Gott oder Logos verfei—

nern (. . .)
Und es kommt von diesem Image eines Na-

turprozesses mit seinen vereinheitlichenden

Begriffen von Kreativitéjt und Mutualismus

und einer Freiheit, die durch die Selbststeue-

rung des Lebens vermehrt wird, daB die

Grundlage fiir eine objektive Ethik formuliert

werden kann. Was nicht heiBt, daB die Natur

»ethisch« im menschlichen Sinn ist, daB sie be-

WuBt selbstreflektiv oder selbstbewertend wéi-

re. Natur ist weder »grausam« noch >>freund-

“CM, >>tugendhaft<< noch >>b65e<<, >>gutmiitig<<
Oder >>hart<<. Noch ist sie >>hierarchisch<< oder

>>egalitéir<<, »bestimmend« oder >>demokra-

tisch«, >>ausbeutend<< oder >>mildtéitig<<. Diese

antropomorphen Auslegungen eines Nature-

thos sind im besten Fall romantisch oder stel—

lcn einen mythischen Begriffvon Natur in den

Dienst totalitéircr politischer Ideologien im

schlechtcstcn Falle. Wir sind schon durch den

Mythos iiberlastet, die Natur habe eine >>Oko-

nomie«, die alles — von Laissez-faire bis zur so-

zialistischen Planung — mit ihren zugehorigen
Ideologien des Sozialdarwinismus und des dia-
lektischen Materialismus beinhaltet.

Tatséchlich ist die Gesellschaft genauge-
nommen ein menschliches Phfinomen und
nicht eines der Natur. Menschliches Sozialle-
ben ist ein Komplex von klar definierbaren In-

stitutionen, fiir welche es keine Parallelen in
der Natur gibt - Monarchien, Republiken,
Demokratien, gesetzgebende Korperschaf—
ten, Gerichte, Polizei- und Militfireinrichtun-

gen und éihnliches, unterscheiden sich von Na-

turgemeinschaften nicht nur durch ihre

scheinbare Kompliziertheit, sondem durch ih-

re aufffillige Absichtlichkeit. Diese Institutio-

nen sind Produkte des menschlichen Willens,
der menschlichen Absichtlichkeit und die Pro-

dukte sehr bestimmter Ziele, deren Ergebnis-
se quasi-biologischen Formen — wie die

menschliche Familie und sexuelles Rollenver—

halten ~ noch hinzugefiigt werden. Wenn phy—
sische Uberlegenheit oder sogar geistige
Schéirfe (wie Jane Godall—Lawick) uns in ihrer

Studie fiber die >>Hierarchie<< bei Schimpansen
glauben machen mochte) die Ursache fiir eine

Art Rangsystem in der Tierwelt sind, bréiuch-

ten wir noch immer dringend ein anderesWort

fiir >>Hierarchie<< , um Rangsysteme in der

menschlichen Welt zu erkliiren.

Nur die menschliche Gesellschaft konnte ei—

nem Verriickten wie Caligula an die Spitze des

Rfimischen Imperiums oder einen geistlosen
Narren wie Ludwig XVI auf den Thron von

Frankreich, eine arglose Rénkeschmiedin an

den Hof von Schottland und einen Masseu—

morder wie Stalin in den russischen Kreml

stellen. Diese unermeBlich machtigen Indivi-

duen waren nicht Produkte irgendwelcher be-

sonderer Gaben — physisch oder geistig — die

ihnen zu diesen dominanten Positionen ver-

holfen héitten; sie waren Geschopfe von Insti-

tutionen, von absichtlieh geplanten, von Men-

schenhand geschaffenen Strukturen, die wir

abwechselnd als politisch, okonomisch oder

sozial bezeichnen konnen ~ aber keinesfalls
als organisch. Sie erlangten Macht, oft von

sehr bedrflckender Art, nicht aufgrund irgend—
welcher sichtbarer Ffihigkeiten, sondern eher

durch die Wirkung géinzlich kfinstlicher Me-

chanismen oder Institutionen, die auf mensch-

liche soziale Beziehungen beschréinkt bleiben.

D.h. wfihrend jede Gesellschaft — ein kfinstli-

ches Menschenprodukt mit all seinen hierar-

chischen Fufiangeln — eine Gemeinschaft sein

muB, muB nicht notwendigerweise jede Ge—

meinschaft eine Gesellschaft sein.

Der Gebrauch von Worten wie >>Tiergesellschaften<<
oder >>Sozialinsekten<< ist in héchstem Grade irrefiih-

rend, wenn wir nicht den institutionellen Charakter

menschlicher Gesellschaften aus den Augen verlie—

ren wollen. Txere mfigen biotische Gemeinschaften

bilden und sogar innerhalb dieser funktionale Rollen

entwickeln — das ist aber weit entfernt von den Bfiro-

kratien und Militéirkréiften, welche die meisten

menschlichen Einrichtungen abstiitzen; — aber sogar

Ausdriicke wie >>Hierarchie<<, >>Dominanz« und »Un-

terwerfung<< sind grob irrefiihrend. Solche Ausdriik-

ke sind sozial. Sie bezeichnen die Art und Weise in

welcher Menschen wirtschaftlich ausgebeutet und

politisch kontrolliert warden, — und nicht Beziehun—

gen, sagen wir, in welchen Minner bevorzugten Zu-

gang zu Frauen oder besonders Wilnschenswerten

Gebieten haben. Uberdies erhéht die wahllose Be-

nutzung dieser Ausdriicke (LB. >>Rangordnung« fiir

die Mechanismen in Bienenstocken und ffir die rein

opportunistischen Beziehungen wie in Lowem'u-

deln) die Verwirrung, die sich schon unter'l'ieretho-

logen und besonders Sozialbiologen eingebiirgert
hat. Diese Verwirrung wird zur Absurditiit, wenn

Ausdn‘icke wie >>Bienenk6nigin<< und >>Kénig der'I'ie-

re« in Diskussionen fiber funktional verschiedene
>>Hierarchien<< gebraucht werden, die sich nur durch
den menschlichen Vergleich und deutlich absichtli-
Che menschliche Domination éhneln.

i
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Die Natur ist ein guter Boden fiir die Pflege
menschlicher Ethik, ohne ethisch im gewéhn—
lichen antropomorphen Sinn des Wortes zu

sein. Was ich meine, ist, daB genauso wie es ei—

ne abgestufte Kontinuitét zwischen Pflanzen-

fressergemeinschaften und der menschlichen

Gesellschaft gibt, genauso gibt es eine abge-
stufte Kontinuitéit zwischen gegenseitiger Hil—

fe in der Natur und menschlicher Ethik. Das

eine ist nicht auf das andere zuriickzufiihren.

Jedes ist durch viele Phasen und sehr deutli-

che >>Stufen<< voneinander getrennt, in we]-

chen eines aus dem anderen entsteht ohne sich

gegenseitig zu subsumieren. Gerade so wie

die unorganische Welt den Untergrund ffir die

organische abgibt und sogar in sie eindringt, in

dem MaB, daB alle Lebensformen aus Ele-

menten und nicht-lebenden molekularen

Strukturen zusammengesetzt sind, ‘so wird das

Diese abgestufte Entwicklung vom organi-
schen zum Sozialen wird nicht nur durch die

Auferlegung von institutionellen Strukturen,
die die menschliche Gesellschaft ganz klar von

der Gemeinschaft der pflanzenfressenden Tie-

re abgrenzt, bewerkstelligt — es spielt auch

ideologisch eine Rolle insofern wie ethische

Normen, moralische Werte und Glaubensmu-

ster eine enge Beziehung quorgéingen in der

Natur haben ohne daB man sie notwendiger—
weise darauf zun‘ickfiihren muB. Wir sind so-

ziale Wesen in einem natiirlichen Zusammen-

hang, wenn wir fiihlen und denken, genauso
wie wir auch ungewfihnlich >elterliche< 'Ge-

schépfe sind, in der Art wie wir unsere Kinder

ernéhren urid fiir si’e sorgen. Keines kann im

anderen aufgelbst werden und jedes hat eine

eigene Integrit‘a‘t. (. . .) In diesem Sinne ist Na-

tur immer Grundlage fiir Gesellschaft -—

ge—

nauso in ihren Geboten zum Zusammensch-

luB (alle lnstitutionen mal beiseite gelassen),
wie in ihren Anstéssen, Impulsen und Streben

nach Intéllektualisierung und BewuBtsein.

Organische der Unterbau fiir das sziale (. . .) ;

,,

Diese Einsprfiche sollten betont werden, so

daB wir uns weniger gegéingelt und viel freier
im Reich der dkologischen Ethik bewegen
kénnen. Die Tatsache, daB gegenseitige Hilfe,
Selbsterhaltung, Gemeinschaft und eine Frei—
heit im Anfangsstadium so nahe am Herzen
des Organischen und Evolutionfiren in der Na-
tur liegen, und daB Natur, mit all unseren War—

nungen versehen so nahe am Herzen des So-
zialen liegt, ist eine VVirklichkeit, die zu zwin-

gend ist, um sie zu ignorieren. Ich habe das
Bild einer immer rastlosen und sich stfindig
weiterentwickelnden Natur entworfen, mit ei-
nem Drang nach Mannigfaltigkeit, nach

Ganzheitsgraden, und mutualistischem Cha-

rakter, der im Streit liegt mit einer héchst im-

perialistischen westlichen Tradition, die auf

dishaimonischer Rivalitiit bemht. .
Der

Schritt von natfirlicher Spontaneitfit, FruChE'
barkeit und gegenseitiger Hilfe zu menschll-
cher Absichtlichkeit, Kreativitfit und bCWUL?‘
ter Zusammenarbeit, ist qualitativ enlschel—
dend um der Menschheit auch ihr Recht ZU ge—

ben. Aber diesen Verhaltensformen und den

geistigen Féhigkeiten der Menschheit zur 1}“
tellektualisiemng fehlt es nicht an Keimfiihig‘
keit.. . .Wir tun ihnen Gewalt an, wenn wir dflS

Soziale gfinzlich auf die Natur zurfickffihrcn,
da ihre Aufhellung eher der Genetik als dcr

‘

Okologie angehért (vgl. etwa E.O. Wilson: 5,3,.
>>Moral der Gene«). "'



Ubertreibung tendiert dazu, jede Reaktion

auf die westliche Tradition des Dualismus in

die Zwangsjacke einer genauso extremen Ein-

seitigkeit der Erwiderung zu stecken, so daB

die »Unmoral« der Natur (sprich:Grausam-
keit) durch cine >>genctische Moral<< starker

hervorgehoben werden muB und so eine fal—

sche Antwort mit einer cbenso falschen ab-

gleicht. Radikale Sozialokologie bietet eine

Erklfirung ffir die Moglichkeit, daB die Natur

wiedcr revisioniert werdcn kann, auf eine Art

und Wcise, die den Unterschied anerkennt,

ohnc die Kontinuitat zu vcrleugnen, — die auf

chrtrcibung mit Ausgleich reagiert, die sich

einer genetischen Ethik wider‘setzt, ohne eine

organische (organismic) Ethik abzulehnen.

Diese terminologischen Unterscheidungen
sind nicht bloBe Nuancen. Sie werfcn wichtige

Fragcn auf in bezug auf unsere sehr problema—
tischc Art die Zusammcnhange zwischen Na—

tur und Gescllsehaft zu erfassen. Viele gutmei-
nende Sozialokologen stimmen immer noch

dem westlichcn Mythos zu, daB Hierarchie

cinfach ein Wag ist, Ordnung in die Gesell-

schaft zu bringen, d.h. daB ohne Rangord-

nung Oder Uber— Unterordnungsbeziehung in

cincr Tlcrgemeinschaft, — angefangen bei ei—

nem Schwarm Hfihner bis zu einer Pavianher—

dc —, cin ffirchterliches Chaos ausbrechen wfir—

de. Vielleicht — aber es ist ein sehr zweifelhaf—

tes >>viclIeicht«, wenn man diese Pavianher—

denqualitat so verallgemeinert, daB man da-

mit menschliches Verhalten erklaren will,

selbst wcnn man nur eine friihe Stufe meint.

chn man die modeme >>ZiviIisation<< als ei—

nen Fiihrer durch die anthropologische Ver-

gangenheit betrachtet, kénnte sie als weitrei-

chendes Argument gegen die Werte der Hie-

rarchie ausgelegt werden, welche heute mehr

denn je als in friiheren histotischen Abschnit—

ten, unsere Art an den Rand der Ausrottung
bringt.

Was aber besorgniserregender ist, ist die

Oberflfichlichkeit dieser >>Pavianherden«-

ethologie, wenn sie ffir die Menschheitsge-
schichte einem kritischen und prfifenden
Blick unterworfen wird. Der prahlerisch do—

minierende Mann der viktorianischen Kultur

ware méglicherweise eine sozial spaltende
Kraft in Gruppen— und friihen Stammesge-
meinschaften gewesen. Und es gilt in der Tat

aufzuzeigen, daB — wo immer er auftrat und

die sehr egalitaren Ubereinkiinfte verletzte —,

er systematisch ausgemerzt wurde. Die Hopi-
Indianer, die Ilhalmiut-Eskimos und viele die~

ser Gruppen- nnd Stammesvolker betonten

die Werte zurfickhaltenden Benehmens, Ver-

minderung des Wettstreits und einer sanften

Bescheidenheit im Umgang miteinander. Als

Kulturen, die Machtverteilung begfinstigten,
fanden sie fibermaBig miBtrauische, sehr ego~
istische und sich angeberisch feinmachende,
hausbackene groBenwahnsinnige Individuen

un‘ertraglich.
Farley Mowatts Bericht fiber einen Ihal-

miutschamanen, der durch viel Kontakt mit

WeiBen verdorben worden war, und Dinge
und vermutlich auch die Frauen anderer

mannlicher Mitglieder seiner Gesellschaft fiir

sich beanspruchte, wurde einfach umge-
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bracht, als alle Bemfihungen seinVerhalten zu

éindern nichts gefruchtet hatten. Diese Ge-

schichte ist nicht nur ein Argument gegen die

Vorurteile der »Pavianherden<<-ethologie,
sondern stellt die Identifikation von Hierar—

'

chie mit sozialer Stabilitat sehr in Frage. ..

Die Urspn'inge dieser Identifikation finden sich be-

reits in den Anféngen der hierarchischen Gesell-

gehaft und am sichtbarsten in der victon'anischen

Ara; ein Familienvater hatte ein verbrieftes Interes-

sc daran seine Befehlsposition als >>Ordnung<< und

Herrschaft des >>Gesetzes<< zu legitimieren. Wir sind

his heute die unbewuBten Erben einer hierarchi-

schen Mentalitéit, die nicht nur in den politischen
und hfiuslichen Bereich reicht, sondern in die Art,
die Wirklichkeit zu erfahren und >einzurichten< in ei-
ne >>Ordnung von eins bis zehn<<, usw. Aristoteles war

vie! ehrlicher in diesem Punkt als spfitere Ideologen
als er im »Buch eins« fiber »Die Politik<< erklarte,
daB die patriarchalische Familie das Reich der Ge-

setzlosigkeit, des blinden Befehlens und Gehor—
chens und der Gewalt ist.

Zn beanspruchen, daB radikale Sozialoko-

logic die Natur radikalisieren will, ist keine

ideologische Metapher. Es ist ein Versuch;
nicht nur die Natur zu radikalisieren —— Oder,
wenigstens unsere Auffassung von Natur, —

sondern die noch unverdorbenen okologi-
schen Anschauungen zu radikalisieren, die
nicht ganz gegen die westliche Tradition auf-

kommen.

Diese Tradition fordert auf heimtii'ckische
Weise ihre Opfer unter vielen ihrer Kn'tiker.



Hierarchie wird noch immer als selbstver—

stéindlich betrachtet und die >>Pavianherden«-

ethologie wird noch immer auf friihes mensch-

liches Verhalten angewandt, selbst wenn ihr

oft durch anthropologische Fakten widerspro-
chewn wird. (...) Anthropologinnen haben

auf den wichtigen Punkt hingewiesen , daB die

Gesellschaft sich nie ohne die Erziehung
durch die Frauen und die hinausgezégerte
Reifung der Jungen entwickelt hitte‘ Lovelocl

und Margulis haben diese mutualistische Be-

ziehung in die »Bausteine« unserer physi-
schen Entwicklung hineingetragen. Andere

von Kropotkin bis Trager haben den Mutualis-

mus zu einem fiihrenden Prinzip in der Evolu-

tion gemacht.
Was fiir die Einschrfinkungen verantwort-

lich sein konnte, die unsere neueren 6kologi-
schen und evolutionéren Theorien belasten,
ist priizise gesagt die Tatsache, daB sie Theo-

rien sind — nicht Sensibilitéit. Wir inogen die

Natur >>achten<<, sie »lieben«, ihre Rolle zur

Grundlage unseres Lebens machen, aber wir

tun das intellektuell — an sich nichts falsches —

ohne die Sensibilitiit, die diese Einstellungen
organisch macht. Einfach gesagt: wir besitzen

eine organische Theorie ohne die organische

Einstellung, die ihr Lebensféihigkeit verleiht.
Ein Aspekt unserer fehlerhaften Einstellung
ffillt einem leicht ein: unser Bild der Natur ist
eine Abstraktion, vielleicht sogar als eine >Be-

rufung< aber nicht notwendigerweise als >Gei-

stesverfassung<. Diese abstrahierte Konzep-
tualisierung von Natur féillt besonders in unse-

rer entschieden eingeschrfinkten Sicht der or-

ganischen Individualitéit auf (. . .)

Unsere Kultur lehrt uns den Umgang mit
nichtmenschlichen Lebensformen so als ob sie
ffir uns nur reine Objekte wiiren, die wir »Ar—
ten«, »Gene« etc. nennen. Dieser ProzeB der

Objektivierung schmeichelt uns selbst, — d.h.
er schmeichelt uns bis zu dem Punkt, wo wir

erkennen, daB wir die eigentlichen Opfer die-
ses Verrats sind und genauso objektiviert wur—

den wie nichtmenschliche Lebewesen. Jacob
Burckhardts Protest gegen die Abstraktion
des Selbst, vom konkreten Individuum zu ei-
ner vagen, unpersénlichen, historischen Kate-

gorie, ist ein wfitender Einspruch gegen cine
transzendente Geschichtlichkeit, die die Ver-

gangenheit und ihre Leiden nur als Basis ffir

unsere Gegenwart mit all ihrer Egozentrik
und Selbsterhfjhung zeigt. >>Jedermann be-

trachtet seine eigene Zeit nicht als eine dcr

vielen vorbeiziehenden Wellen, sondem als

Erfiillung von Zeit fiberhaupt. . .« erklfirt er.

Das Leben der Menschheit, jedoch ist cin

Ganzes; seine zeitlichen und lokalen Wechsel

erscheinen als auf und ab, als Gliick und Un-

glfick, nur fiir die Schwfiche unserer Einsicht.

In diesem Sinn wijrde ich hinzufiigen, schul—

den wir alien vergangenen Generationen ct-

was ffir ihre schrecklichen Leiden und Angste,
deren Leben wir so leichtfertig und fiberhcb-

lich der Erhéhung unseres eigenen Glficks un-

tergeordnet haben. Es gibt keinen »h(‘jhercn

Zweck« in der Geschichte oder der Gesell-

schaft, die ihre Marter und unsere selbstgcfiil-
lige Zufriedenheit als die »Spitze« der sozia-

len Entwicklung rechtfertigen. ‘

Stammesmenschen sind weiser und.feinfiih-

liger ffir dieVerletzungen des Lebens als wir, —

in der Vergangenheit wie in der Gegenwart.
Die Qua] des Lebens wird nicht in das koIlckti—
ve Schicksal einer Art oder Gattung fiber-

ffihrt. Es ist der Schmerz eines Bibers, eincs

Biiren oder eines Rehs. Unter diesen »Primiti-
ven« ist die innere Natur des Lebens in all sei-
ner Vielfalt sehr subjektiviert. .. Nicht flier-

«gattungen sondem das Tierindividuum b6-



sitzt cine Art >>Personlichkeit<<, die Respekt
und faire Behandlung hervorrufen. Folglich
ist es nicht idiosynkratisch (fiberempfindhch'),
chn man von der Subjektivitét der Natur 1n

dieser »primitiven« Welt spricht; es ist gerade
die Substanz dieser friihen Tradition und ihrer

Sensibilitiit — tatsiichlich die Art, in welcher

def >>Andere<< und die >>Andersartigkeit<< als

ganzes innerhalb dcs gcsamten Gebiets der
Realitiit erfahren wird. Natur ist mehr als em
Physio-chemisches Phanomen; sie lebt und 1st

dicht »bev61kert«, nicht nur von einzelnen

menschlichen Lebewesen, sondern auch noch

durch individuelle nichtmenschliche Lebens-

fOrmen.

W0 die westliche Tradition auf krasse‘r Re—
SPthlosigkcit vor dem Lebcn aufgebaut1st, ya
man kann sagen, auf dem HaB darauf, 1st d1e

”Primitivc« Tradition nicht nur dem Begriff
"ach offcn fiir die harten »Fakten des Lebens«

SOndern auch existentiell.

Unser MiBbrauch der Natur hat tiefe psychi-
SChe Wurzeln — und kommt schlieBlich aus ei-

nem giftigen HaB auf die persénlichen An-

SPrfiche anderer Menschen an das Leben. We-

gen ihrer hierarchischen und patriarchali—
SChen Ursprfinge fehlt der westlichen Tradi-

tion Einffihlungsvermégen nicht nur fur nicht-

menschliche Lebewesen, sondern auch ffir

den Menschen selbst. Das Kontobuch seiner

Geschichte ist ein Triimmerhaufen, in wel-

Chem der Abfall von Stadten mit zertrummer—
ten Maschinen und Korp-erteilen vermischt

ist verstreuter Unrat'1n einer weiten Ruine

die den wirklichen »Tempel« dieser »Zivilisa-

tion« darstellt. Tieren wird, milde ausge-

driickt, keine Aufmerksamkeit, als Teil dieser

Ruine geschenkt. Wir betrachten sie haupt-
sfichlich als >>Blindgénger<< der Evolution, wo—

gegen wir ganz davon iiberzeugt sind, deren

Kronung zu sein, als Abfall des >>Fortschritts«
,

der nur existiert um fiir unsere belanglosesten
Zwecke mifibraucht zu werden. 0ft mit ab-

scheulicher Grausamkeit. Die Herrschaft der

Natur ist mehr als ein utilitaristisches Projekt,
das dazu bestimmt ist, uns vom >>Abschaum

der Geschichte zu befreien<<. Es ist ein verbor—

gener Ruf, ein' Akt menschlicher Selbstbe-

hauptung und Selbsterlt‘isung, der die furcht
einflofiende und unterdriickte Botschaft flii-I
stert, daB wir uns als der groBte >>MiBerfolg<
der Evolution1m kosmischen System der Dinl,
ge erweisen konnten

l‘
Nicht 21115111,; ist es wirklich der Kfinstlerl

‘

er normalerweise fiir die Natur »fi’1hlt«, undi
516 so akzeptiert wie sie ist, nicht mit den Abi
straktionen des Wissenschaftlers fiir den die
Natur nur ein Wetzstein zur Schéirfung seine

Eleganz ist. In der Kunst zeigt sich die Natu
wie sie wirklich ist — sehr konkret explosiv inl
ihrem Reichtum an unterschiedlichen Formenf
und Farben, identifizierbar1n ihrer Vielfalt

an‘existentiellen Phémomenen und ihren Anspn’i-
chen auf individuelle Anerkennung. Hier in!
den Gemfilden eines Turner und den Roma-l
nen eines Tolstoi trifft sich die‘Kunst endlichl
mit einer 6kologischen Sensibilitiit um nicht:nur eine Ethik der Giite, sondem auch cine

Ethik der Schonheit zu schaffen. Das griechi
'

sche Ideal, daB Tugend durch ihre eigene tis-

thetische Erhabenheit im uralten Sinn von

Harmonie realisiert wird, aus der alle groBen
Ziele der Menschheit ihre Inspiration und ih-.
ren Sinn beziehen. !

Anmerkungen: 1
William Trager: Symbiosis (New York] van NostrandReinhold Co. 1970) p vii

Farley Mowatt: The People of the Deer (New Yor

Pyramid Publications, 1968) p. 183
Jacob Burckhardt: Uber das Studium der Geschich-
te

(Stuttgart. Krbner Verlag, 1905) S 295 1
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Was gehen uns die Menschenrechte
an?

Thesen iiber die Entstehung und Entwicklung
der Menschenrechte

1. Propaganda in Ost und West

Verfolgt man den Weg, den die Menschen-

rechte in den letztenjahren in derPropaganda
der herrschenden politischen Kreise in Ost

und West genommen haben, dann ist die Fra-

ge eindeutig zu beantworten: diese Art von

Menschenrechtspolitik geht uns nichts an!

Sehen wir uns die Menschenrechtspolitik der

letzten Jahre an: Nach der Verabschiedung
der Schlquokumente der Konferenz fiir Si-

cherheit und Zusammenarbeit in Europa 1975

eréffneten zun'zichst die staatsbfirokratischen

Regimes im Osten ihren Feldzug. Nahezu je-
de Fernsehsendung, jede Anklage gegen das

kapitalistische System enthielt eincn Hinweis

auf den VerstoB des Westens ‘gegen die

KSZE-SchluBakte. Dicse enthielt eine ganzc
Rcihe von demokratischen und sozialen

Rechtcn. Das Propagandafeuer wurde aller-

dings deutlich abgeschwiicht und verschwand

fast vollstz’indig, als 1976 Jimmy Carter Priisi-

dent der Vereinigten Staatcn wurdc. Dieser

hatte seincn Wahlkampf zu einem Gutteil un-

ter dcr Thematik der Menschenrechte ge-

fiihrt. Nach seinem Wahlsieg wurden ffir die

US-AuBenpolitik Richtlinicn ausgegeben, die

von l/l/i/fr/ed Gaum

die Vergabe von finanzieller und militéirischer
Hilfe an Dritte Wclt-Liindcr von dercn Be-

achtung der Menschenrechte abhé‘mgig mach—
ten. Dem KongreB miissen nunmehrjéihrlich
Berichte fiber diese Entwicklung auf diesem
Gebiet vorgelegt werden. Eine Auswirkung
dieser Politik war cine vcrbale Kritik an der

Praxis des Pinochet-Regimes in Chile, sowie
ein medienwirksamer Druck auf die anderen,
durchaus weiter gesponserten lateinamerika-
nischen Militérdiktaturen. Der Osten geriet
so unter wachsenden ideologischen Druck,
dies gerade angesichts seiner Unterstfitzung
von Melssenmc'irdern wie Pol Pot in Kambod-

‘scha in den Jahren nach 1975. Wie ehrlich die

Cartersche Menschenrechtskampagnc ge-
meint war, enthiillt sich, wenn man sich die
ékonomischen Ost-West-Bcziehungen in die-
ser Zeit‘ansieht. Charles Levinson, Sckretiir
der Internationalen Foderation der Chemic-
und Energiearbeiter hat 1981 in einem Inter-
view dazu gesagt:
»Mein Bach (>Wodka-Colm) enthiilt die Ein-
zelheiten der Gesehichte, wie (ler offentlieh in

Russenfeindschaft maehende Nixon im Jalzre
I 971 den Abschlufl des Tausehgeschiifls (Wod-
ka gegen Cola-Lizenzen) ankiindigte im Na-
men seines Mentors and Forlerers, ties Pepsi-
Vorsitzenden Keddall, eines begeisterten An-

hiingers von Breschnjew and dem Sowjetsy—
stem. Beim Abgang von Nixon ging ein neuer

Wodka-Cola-Stern auf. Carter erhob das [mn-

ner von Coca-Cola noeh hijher als do: you

Pepsi. Das Hauptquartier von Coca—Cola be-

findet sick in Atlanta im Staat Georgia, [INS

dem Gouverneur Carter kam — mit voller Ull-

terstiitzung der Rockefeller-Coca-Cola—Cli—
que, die in ihm fiir den Fall eines demo/crati-
schen Wahlsieges einen Ersatz fiir Gerald Ford

erblickten and sick dadurch bei jedem Walzl-
ausgang die siegreiche Seize sicherten.. .. DIG

Mehrzahl der Leute, de er (Carter) fiir seine

neue Regierung ausgewiihlt hatte, gehorten zll

den gm/J’en Multinationalen mit 0sthandelsbe-

ziehungen oder zu den Vereinen and Stifmn—
83'1, in denen die Biirger der elititistisrhen

>Uberweltr die Politik festlegen, wie die trilate—

ral Commission, Council of Foreign Relations

and die Rockefeller Stiftung. Die Pepsieo—Lé’ll-
te verschwanden mit der Nixon-Regierung
uind wurden ersetzt arch weitere vier van C0-

ca-Cola, darunter der Attorney General (1.1"
stizminister), dem gestattet wurde, I4 Mil/m—

nen Coca-Akrien zu behalten. «

Mzm kann Levinson daher 'nur zustimmcn.

wenn er weiter feststellt:

»Die Trennung der Ideologie von den Tulsa-

chen is! bei den Herrschern im Oslen ehenso



grofl, wenn nichtsogar grofler als bei den Waf-

fensclzmieden des Westens, die heuchlerisch

vorgebcn, >den Kommunismus zu bekiimp-

fem, dabei aber in groflem Stil im >feindlichenr,

Hauptstaat in veslieren. «

Die Berufung auf Menschenrechte wird ange-

sichts dieser Sachlagc cin Spiel, in dem die

Rollen des Ankliigers und des Angcklagten
immcr nur zwischcn dunklen, verbrecheri-

schcn Miichtcn wechseln. Der Zugang zu den

Menschcnrcchten crscheint von cincr liberta-

rcn, sozialistisehen Poistion aus verspcrrt.

Und so lcscn wir in der November—Ausgabe
1984 dcs gcrkschaftlichcn Jugendmagazins
>>SOLIDARlTAT<<z

»Historisclz sind die Menschenrechte ein

Kamp/bcgriff ties Biirgerrums gegen die politi-
sclzen Privilegien des Absolutismus, sie kenn-

'zeielzncn die biirgerliche Revolution als oka-

nomischen und politischen Ubergang vom

Feudalismus 21an Kapitalismus: Rec/1t auf Le-

ben, Frcilzeit, Unverletzlichkeit der Person,

Gleichhcit, Glaubens-, Gewissens- and Mei-

nungsfreilzeit, Widerstandsrechr — sie konnen

als liberalc Sclmtzrechte bezeichnet werden. «

Trotzdem verteidigt der marxistisch orientier—

tc Vcrfasscrjenes Artikcls die Mcnsehenrech-

te gegen die starken innergewerkschaftliehen
Kriifte, die mit dcm Hinweis aufden bilrgerli-
Chen Charaktcr des Menschenreehtsbegriffs
mcincn, die Solidaritiit mit der polnischen So-

lidarnosc, mit DDR-Kriegsdienstvcrweige-
rcrn und ostlichcn unabhéingigen Friedensini-

tiativen verweigern zu diirfcn.

2. Mensehenrechte gegen die Entweaer-

Oder-Logik
Ich halte dic theoretische Einordnung der

Menschenrechtc als biirgcrlichcn Kampfbe-
griff, als ideologischcn Reflex der Bourgeoisie
in ihren rcvolutionéiren Zeiten filr cine

schwerwiegcndc Fchlcinschéitzung. Ich moch-

tc dagegen die These formulicren, daB cine li-

bertiire Politik heutc ohnc cinen ausgearbei—
lctcn Menschenrechtsbcgriff nicht auskom-

men kann.

Die relative Stabilitiit der monopol—und
stzmtskapitalistischcn Systeme in Ost und

Wcsl lintte und hat cine ihrer wichligsten

ideologischen Slfitzcn in dcr fatalen Frcund-

Feind-Logik. jcdc Kritik am cigcnen System
wurde mit dem Hinweis plattgewalzt, dies dic-

nc wahlwcisc dcm >>K0mmunismus<< odcr dcm

>>Kapitalismus<<.
Nach dcm chitcn Weltkricg und mit Bcginn
dcs Kalten Kicgcs wurde die hiesigc nieht-

kommunistische Linke durch diescs »Entwc—

dcr-Oder« zerriebcn bzw. gclz'ihmt. Man darf

Z.B. nicht vergcsscn, daB dic Sozialdemokra-

tie nnch 1945 durchaus radikalcre Fordcrun-

gen und Programmatikcn anbot als cine in

Dcmokratie machende Kommunistischc Par-

tei, so paradox das schcincn mag. Untcr dcm

Druek dcs Ost-Wcst-Konflikts cntsehieden

sieh schlicBlich die z.T. chcmals links dcr

Kommunistischcn Partci stchcndcn und in die

Sozialdcmokratic eingestromtcnKréiftc ffir

»den Wcstcn<<. Richard Lowcnthal, Wider-

stzmdskiimpfer und Mitarbciter dcr revolutio-

niiren Gruppc »Ncu Beginnen<<, heute >>Che-

fideologe<< dcr rcchten Sozialdemokratic,
schricb duzu 1977:

»Die Belmuptung ihrer (der Sozialdemokra-

ten) Selbstiindigkcit unrl ilzrer Zukunftschan-
ccn war nicllt als (Irina Kraft (zwischen 0s! and

West), sonrlcm nur als linker Fliigel einer von

den Vcrcinigtcn Smmmi gefz‘ihrlen Gegenfrom
(It’s Weslcns moglich. «

Dieser Entscheidungszwang ergriff nicht nur

die Sozialdemokratie, sondern auch die Reste

dcs libertfiren Lagers, unter ihnen Rudolf

Rocker und Helmut Riidiger, die sich in ihren

Nachkriegsschriftcn positiv auf die in Westeu-

ropa crungcnen demokralischen Rechte be-

zogen. Diese »Entwedcr-Oder<<~Automatik

hat sieh fiber Jahre hinweg bewfihrt, aber nun

beginnt sic sich abzunutzcn. Der Nutzen des

westlichen Kapitalismus und ostlicher Bi'iro-

kratie wird spétestens seit der Schiiler-und

Studentenbcwegung manifest bczweifelt. Die

Uberbauideologen von >>freiheitlicher Demo-

kratie<< und >>wissenschaftlichcm Sozialismus«

verblasscn und neue Kréifte sind entstanden,

die hinter den salbungsvollen Reden der ho-

hen Politik das schmutzige Geschfift hervor-

zerrcn, und zwar in Ost und West. Die Ideolo-

gen des Kapitalismus gewinnen ihre Kraft nur

noch aus dcm offenbarcn MiBbrauch soziali-

stischer Versatzstiicke ffir die totalit‘eire Praxis

der ostlichenBfirokra‘rien.

Diese grobgeschnittene Beschreibung sol] nur

andeutcn, daB sich fiir cine libertfirc Politik

heute cine eehte Chance ergibt, wenn es uns

gelingt, cine konscquente Praxis auf der

Grundlage cines frciheitlich-sozialistischen

Mcnsehenrechtsbcgriffs zu entfalten. Dies

wiirde bedeuten, daB die Ideale des Sozialis-

mus wiedcr an Kraft gewinncn kénntcn, daB

31

unter vcriindcrten Bedingungen die Worte

aus den >>Allgcmcinen Statutcn dcr Interna-

tionalen Arbeiter-Assoziation« von 1864 fiber

unserc Krcise hinaus an Leben gewénnen
—

wo es heiBt:
»In Erwfigung, dafl die Emanzipation der Ar-

beiterklasse durch die Arbeiterklasse selbst er-

obert werden mufl, dafl der Kampf for die

Emanzipation der Arbeiterklasse kein Kampf
fiir Klassenvorrechte and Monopole isr, son-

dem fiér gleiche Rechte and Pflichten Lind fiir
die Vernichtung aller Klassenherrschaft,
aus diesen Griinden is! die Internationale Ar-

beiter-Assoziation gestiftet warden. «

3. Menschenrechte sind Erinnerungen an die

Zukunft

lst es also méglich, daB Libertére Mensehen-

rechtspolitik betreiben? Dazu bedarf es zu—

néehst der Widerlegung des eingangs zitiertcn

Vor-Urteils, Menschenrechte scien cin

Kampfbegriff des Biirgertums. Deshalb will

ich zwei Komplexe in der Entwicklung dcr

Menschenrechte anreissen: cinen geistesge-
sehiehtlichen und einen historischen.

Die positive Erwéihnung und Ausformulie-

rung von Menschenrcchten gesehiehl erst in

dcr Amerikanisehen und Franzosischen Re-

volution. Dort heiBt es 2.8. in dcr amerikani-

sehen Unabhéngigkcitserklérung vom

4.7.1711176:

»Wir erachren diese wahrheiten als selbstver-

stc'indlich: Dafl alle Menschen gleich gescliaf-
fen sind, dafl sie vom Schopfer mi! gewissen
unveriiufa’erlichen Rechren begab! sind, so mil

Leben, Freiheit una’ dem Streben nach Gliick;
(la/3 ferner zur Sicherung dieser Rechte unter

den Menschen Regiérungen eingesetzlsind, die

ih re gerechten Befugnisse von der Ein Willigung
der Regierten ableiten, und dafl, falls irgendei-
ne Regierungsform diesen Zwecken gefc’ihrlich
wird, das Volk das Rechr liar, sie zu linden:

Oder abzuschaffen und eine neue Regierung
einzusetzen, die sich auf Prinzipien grander
und deren Mach! dcm! geregell ist, (la/5' dem



Volk Sicherheit und Gliick am ehesten ver-

biirgr erscheinen. «

Aus diesen Worten kann auf die philosophi-
schen Wurzeln der Menschenrechte geschlos-
sen werden. Zunéichst enthalten sie einen na-

turrechtlichcn Aspekt. Die Lehre vom Natur-

recht knfipft an der Beobachtung an, daB der

Mensch sozusagen zwei Reichen der Wirk~

lichkeit angehért. ln dem einen herrsehen mo-

ralische und ethische Grundséitze, ein Geffihl

oder Empfinden fiir Recht und Unrecht, kurz

die Regeln der Vernunft. In dem anderen

aber herrschen Leidenschaften, Affckte,

Egoismus, HaB und Neid. dadurch wird der

Mensch von der urspriinglichen, vernfinftigen
Ordnung dcr Dinge losgerissen. Recht, Staat

und Gesellschaft hatten nach dieser Auffas-

sung eigentlich dic Aufgabe, einen Zustand

der Harmonic und Stabilitéit herzustellen. Ge-

rade aber weil sich der Mensch von seinen Ur-

spriingen entfernt hatte, konnten gcltendes
Recht, der aktuell vorhandene Staat und dcr

Zustand der gesellschaft diese Aufgabe nicht

erffillen. So naiv sich dieses Theorem anhort,
in den Mythen vom Paradies, dem Goldenen

Zeitalter und dem Begriff der Entfremdung
lcbt es weiter. Es ist m.E. Grundlage libertéi-

rer Pfidagogik, die mit Tolstoi vom »unschul-

digen<< Zustand der Kindheit ausgeht und hier

unzwcifelhaft freihcitliche Vorstellungen ge-
fordert hat. Die amerikanische Unabhéingig-
kcitserklfirung enthiilt diese nicht weiter be-

grijndbaren, daher auch selbstversténdlichen
Wahrhciten.

Dann kann diesc Erklarung nicht verstan—

den werden, wenn nicht die >>Griindungsvii-
ter<< schon einen Bcgriff von dem Menschen

zugrundcgelegt hatten. Bis ins Spiitmittelaltcr
war der Mensch als Einzelwesen, als >>Eigc_
ner« weitgehcnd unbekannt.

Der schweizer Historikcr Jacob Burkhardt

hat die Entwicklung dieses Individualismus in

der Renaissance beobachtet:

»Im Mittelalter lager! die beiden Seiten des Be—

wufitseins—naeh der Welt kin and nach dem in-

neren des Menschen selbst — wie unter einem

gemeinsamen Schleier triiumend Oder halb-

wachi Der Schleier war gewoben aus Glauben,
Kindesbefangeneheit and Wahn; durch ihn

hindurchgesehen erschienen Welt and Ge-

schichte wundersam gefiirbt, der Mensch aber

erkannte sich nur als rasse, Volk, Partei, Kor-

poration, familie oder sonst in irgendeiner
Form des Allgemeinen. In ganz Italien zuerst

verweht dieser Schleier in die LL'ifte; es erwacht
eine objektive Betrachtung und Behandlung
des Staates Lend siimtlichen Dingen dieser Welt

fiberhaupt; daneben aber erhebtsich mi! voller
Macht das Subjektive, der Mensch wird geisti—
ges lndivmluum and erkenm sich als solches. «

Die mittelalterliche Stadt ist also der Ort, an

dem nur cler Gedanke des individuellen Priva-

trechts, die Forderung nach demokratischer

Beteiligung eines jeden Individuums entstan—

den ist. Dieser Gedanke ist — wie z.B. spater
bei Kant -—auch stark mit der Entwicklung von

Formen individuellen Eigentums in Waren
und geld verkniipft. Aber desungeachtet cr-

schépft sich der Wert eines Individuums nicht

mehr in den Lcistungen, die es 315 Angehori-
ger einer Rasse: Klasse, eines Staates, in sei-

ner Eigenschaft als Burger, Bauer, Leibeige-
ner, Filrst erbringt. Thomas Paine sagt zum

wahren und letztcn Ursprung des Menschen,
daB, wenn man zuriickgeht in dcr Geschichtc,

.»a'ann werden wir zu der zeit kommen, da der

Mensch aus der Hand seines Schilpfers hervor-

kam. Was war er damn/s? Mensch. Mensch
warsein hoher um! einziger Tile], und ein hdh-

rerer kann ihm nicht verliehen werden. «

Dies bedeutet aber fiir die Formulierung
der Menschenrechte, daB alle Menschen

gleich beschaffen sind — wie es die Unabhé‘m-

gigkeitserklamng ausdrfickt. SchlieBlich ist

dieses Dokument auch aus einer rationalisti-
schen Quelle gespeist. Die Freisetzung des In-

dividuums aus den Bindungen und der Ord-

nung des Mittelalters erzeugten ein Bedfirfnis
nach Erforschung und Ordnung der Welt. Das

dieses nicht mithilfe der alten religiésen Set—

zungen zu befriedigen war, liegt auf der Hand.

An die Stelle des Glaubens, der nur in einer
statischen und geordneten Welt die notwendi-

ge Sicherungsfunktion ffir das Individuum cr-

fiillt, trat die nach Vernunftprinzipien zu b?-
gri’mdende Vlfissenschaft, die dem Bedfirfms
der Menschen nach einer berechenbaren und

erfaBbaren Welt zu genfigen hatte. Das dicscs

rationale Prinzip nicht 'auf die Naturwissen-

schaften beschrfinkt blieb, sondern auf die Gt’r

staltung der gesellschaftlichen Verhiiltnissc
selbst Anwendung fand, ergibt sich aus dem

AnSpruch des Rationalismus auf universcllc

Geltung. Es lag daher nahe, auch die Institu—

tionen, die in der amerikanischen Revolution

geschaffen wurden, streng rational auf die Er—

ffillung bestimmter, individualisierter Wcrtc
zu verpflichten. Aus alledem laBt sich schlle—

Ben, daB die Menschenreehte geboren Wur—
den, als die Welt des Mittelalters unterglng,
als die kooperativen Bindungen der Bi'ffgcr
und Bauern sich aufzulfisen begannen. DIfiSCr

historische Zusammenhang scheint mir schf
wichtig zu sein. Wenn man ihn némlich ausrei—

chend beachtet, dann kann man zu dem Er—

gebnis kommen, daB die Formulierung dfr
Menschenrechte ein theoretischer Ersatz fur

die durch den Auflosungsprozefi der mittelal-
terlichen Gesellschaft beseitigten sozmlcn

und politischen Verhfiltnisse darstellen. D35

aber hatte zur Folge, daB die MenschenrechutC
von ihrer Entstehung her eben nicht der bur

gerlichen Klasse zugeschlagen werden kon’

[/4



nen. Der Kampf um die Menschenrechte wiir-

de also von Erinnerungen an eine bessere

Zeit, also ffir uns Erinnemngen an die Zu-

kunft, gespeist.
Ich greife deshalb auf die Arbeiten von Pe—

ter Kropotkin und des Ritesozialisten Henry
Jacoby zun‘ick, die die Antwort auf die Fragen
nach den Ursachen ffir die Auflc’isung der mit-

telalterlichen Ordnung in dem Sieg des moder—

nen Slaatsprinzips bzw. der Bfirokratisierung
der Welt suchen. Kropotkin hat in seinem

Buch >>Gegenseitigc Hilfe in der Tier—und

Menschenwelt<< ausfiihrlich dargelegt, daB die

mittelalterliche Stadt im wesentlichen‘ ein aus~

gcgliehener sozialer Organismus war. In sei-

nem Aufsatz »Die historische Rolle des Staa-

tcs« von 1896 sagt er:

»Kurzum, es ist durch eine Unmasse von Ur-

kunden erwiesen, dafl die Menschheit niemals,

weder zuvor noch nachher, eine Periode ge-

kannt hat, wo ein vergleichsweiser Wohlstand

Allen so wohl gesichert war wie in den Stddten

des Mittelalters. Das Elend, die Unsicherheit

und die Uberarbeit von heule waren dort abso-

1m unbekannt. «

Ihre innere federative Ordnung, die Verpflich—

tungen zu gegenseitiger Hilfe und Beistand,

hat nach Kropotkin maBgeblich dazu beigetra-

gen, daB die Dynamik der européiischen Zivili-

sation erhalten blieb:

»Die mittelalterlichen Stiidte haben ohne Zwei-

fel der europiz‘ischen Zivilisation einen aufleror—
dcntlichen Dienst erwiesen. Sie haben sie davor

bewahrr, den Theokratien und despotischen
Staaten der Vorzeit zu verfallen; sie haben ihr

die Mannigfaltigkeit, das Selbsrvertrauen, die

Macht der Initiative and die ungeheuren gesiti—

gen and materiellen Krdfte gegeben, die sie

jetzt besitzt and die die beste Biirgschaft sind,

dafl sie imstande ist, jedem neuen Vordringen
des Orients zu widerstehen.«

Den Untergang der mittelalterlichen Kommu-

ne fiihrt er auf die einseitige Ausbildung Von

Handel und Gewcrbe gegenfiber der Land-

wirtschaft, fiberhaupt auf die egoistische Aus-

richtung der Kommunen gegenfiber den un-

tcrjochten Bauern zurijck. So konnte es den

Kriegsherren, die sich als Kénige oder Fiirsten

bezeichnetcn, gelingen, die verschiedenen

Glieder der gesellschaftlichen Ordnung' zu

Spalten und gcgeneinander aufgebracht, eines

nach dem anderen zu unterwerfen. Jacoby
schreibt zur Formierung des modernen Staa—

tes:

»Der Prozefl der fortschreitenden Auflésung
aller eigenstfindigen Machtbereiche in der Ge-

sellschaft hatte einen kontinuierlichen Vorgang
(ler Zentralisierung gesellschaftlichen Han—

delns in der Staatsspitze zur Folge. In diesem

Prozac/3 gaberz_die vielen kleinen Autonomien,

z'ibersehbare Lebensriiume, aus denen die feu-
dale Welt sich zusammensetzte, Funktionen an

einen seinen Machtbereich stfindig ausdehnen-
den Staatsapparal ab. Die Befugnisse vzeler,

naclz Gebieten oder lnteressen zusammenge-

ffl/J‘tcn Gruppierungen gingen auf eine sich al-

len Lebensgebieten fiberordnende Zentrale

fiber. «

Jacoby sicdelt diesen ProzeB etwa mit dem fril-

hen 13. Jahrhundert beginnend an. Wie wir ge-

Sehen haben, entwickeln sich die dem Men—

schenrcchtsgcdankcn zugrundeliegenden Ide-

en gcnau in dieser Zeit. Dann aber ist die

Mcnschenrcchtsidee von ihrem Kern her ge-
gen die aufkommende Biirokratie, gegen den

Zuniichst absolutistischen Staat gerichtet.
Dies allein wiirde es rechtfertigen, sie zu ei-

nem zentralen Bestandteil libertiirer Theorie

zu erheben. Es ging aber darum, auch den so-

zialen Kern der Menschenrechtsideen als ei—

nen nicht-bfirgerlichen darzustellen. Und die-
ser lfiBt sich wieder mit Kropotkin entwickeln:

»Man befrage die Urkunden, die es uns ermég-
lichen, die Héhe des Arbeitslolznes im Ver-

gleich zur Hc'ihe der Lebensmittelpreise festzu-
stellen — Rogers hat es fiir England getan, zahl—

reiche deutsche Schriftsteller taten es fl’ir
Deutschland — und man wird sehen, dafl dieAr-

beiz des Handwerkers una' sogarjene des einfa-
Chen thelfihners in einer Hfihe entlohnt wur-

de, die in unseren Tagen nicht einmal fiir die —

Elite der Arbeiterschaft auch nur erreicht

Wird.«

An anderer Stelle — fibrigens in Uberein-

stimmung mit der marxschen Darstellung im

»Kapital« - ist bezfiglich der Arbeitszeit fest-

gehalten, daB ab Sonnabend Mittag bis Mon-

tag MuBe herrschte. Wenn das alles richtig ist,
dann hat die Arbeiterbewegung erst in diesem

Jahrhundert etwas von den Partizipations-
mégliehkeiten und sozialen Rechten wiederer—

langt, die in den Kommunen des Mittelalters

bis zu ihrer Unterwerfung unter die absoluten

Ffirsten die Regel waren. Und ohne diese

Erinnerung an bessere vergangene Zeiten W5-

re es einem mit Menschenrechten argumentie—
renden Biirgertum nie gelungen, in der Bau-

ern- und Arbeiterschaft den Enthusiasmus zu

erzeugen, der z.B. in der franzésischen Revo-

lution notwendig war, um den Feudaladel

dureh Enteignung und Landbesetzung zu ent—

machten und politisch durch die permanente

Mobilisierung der stéidtischen Sektionen in

Schaeh zu halten. Wenn also Bourgeoisideolo-
gen von Menschenrechten sprechen, so kann

durchaus davon ausgegangen werden, daB die

Arbeiter und Bauern darunter die noch erin-

nerlichen sozialen und politischen Rechte ih-

rer Klassen in den mittelalterlichen Kommu-

nen verstanden. Und nur vor diesem Hinter—

grund ist es auch verstéindlich, daB die friihen

sozialistischen Bewegungen, die Internationa-

le und selbst die spanischen Anarcho-Syndika-
listen den Gedanken der Menschenrechte auf-

griffen. Und so wird verstfindlich, weshalb es

im Grfindungsprogramm der CNT vom

Herbst 1910 heiBt:

»Die Emanzipation (der Arbeiter) ist das un-

mittelbare Ergebnis der moralischen Emanzi-

pation; erstere wird nicht erlangen, wer weiter-

hin moraliseh Sklave eines anderen ist. Und

Sklave ist, wer nichr eigenstiz'ndig denkt, wer

nicht spontan in Ubereinstimmung mit seiner

Vernunft und kraft eigener Anslrengung han-

delt.«

Die moralische Emanzipation bedeutet

demnach die Einforderung des Rechtes auf

Gleichheit, auf eine gesicherte materielle Exi-

stenz, die die individuelle Aktion in gleichbe-

rechtigter Zusammenarbeit, also in Freiheit

erméglicht. Das aber deckt sich mit den For-

mulierungen, die in den vorhin zitierten Passa-

gen der amerikanischen Unabhéngigkeitser—
kléirung verwendet worden sind. Und diese

sind nichts anderes als die erste positive For-

mulierung der Menschenrechte.

4. Probleme und Fragen einer libertfiren

Menschenredltspolitik
Man mag nun einwenden, daB die Berufung

auf die Menschenrechte heute nicht nur we-

gen der Diskreditierung ihrer Begrifflichkeit
durch die herrschenden Mfichte zahnlos und

untauglich geworden ist. lst nicht vielmehr

durch den von Marx und Engels entwickelten



>>wissenschaftlichen Sozialismus<< mit seiner

Kritik der politischen Okonomie und der Dar-

stellung von Klasseninteressen und Klassen-

herrschaft ein viel schiirferes Werkzeug zur

Analyse der Wirklichkeit entwickelt worden?
Ist nicht dadurch der Kampf gegen Kapital
und Staat viel besser zu ffihren?

Ich glaube nicht. Gerade die Reduktion

(Zurfickffihrung) aller politischen und sozia-
len Theorien durch die Werkzeuge der mate-

rialistischen Geschichtsauffassung auf Aus-

driicke von Klasseninteressen hat dazu ge-
ffihrt, daB die Frage nach der Wahrheit oder
der Konsistenz solcher Theorien verdran'gt
worden ist. Es geht (nach Marx) nicht mehr

darum, ob es >>richtig<< oder >>falsch<< ist, son—

dern von wem es gesagt und mit welcher Ab-
sicht es entwickelt worden ist. Zugespitzt be-

deutete das: wenn ein Reaktiona'r sagt, daB

zwei mal zwei vier sei, so ware zuallererst sein

Interesse an dieser Aussage zupriifen — wére

es also eine reaktionéire Aussage. Das ist of-

fenbar absurd - aber in der politischen Sphiire
auch heutzutage noch gang und gfibe. Diese

Logik ffihrt auch fiir viele freiheitlich orien-

tierte Linke zu dem FehlschluB: »Die Feinde

unserer Feinde mfissen unsere Freunde sein!«

Die Geschichte des russischen und spanischen
Anarchismus muBten uns Warnung geriug vor

solchen Vereinfachungen sein — die Matrosen

von Kronstadt, die Bauern der Machnowtschi-

na und die Arbeitersyndikalisten von Barcelo-

na wurden durch Marxisten umgebracht. Auf

Kuba wurden und werden syndikalistische Ar-

beiter verfolgt und aus dem letzten Amnesty-
Bericht fiber die Menschenrechtssituation ist

auch zu entnehmen, daB in Nicaragua — wenn

auch christdemokratische — Gewerkschafter
inhaftiert und von-Sicherheitsorganen drangs-
aliert werden. Demgegenfiber ermdglicht ei—

ne Politik der Menschenrechte, die auf liberta-
rer Grundlage entwickelt wird, daB der end-

gfiltige Ausbruch aus dem Gehiiuse der Hérig—
keit gegeniiber den an der Macht befindlichen

Ideologen gelingen kann. Die Konsequenzen
einer solchen libertiiren Menschenrechtspoli-
tik der libertaren Linken sind sicherlich ange-
sichts der politischen Orientierungen in Ost

und West nur von Minderheiten zu tragen.
Der Schweizer Anarchist Heiner Koechlin hat

aber dazu m.E. etwas sehr richtiges gesagt:

»0berflc'ichlich betrachtet sind Minderheiten

zur Erfolglosigkeit verurteilt. Und doch macht

nur die like, geduldige und unerschfitterliche

Wirksamkeit von Minderheiten eirzen Fort-

schritt mdglich. Die Stdrke der Minderheit be-

steht darin, dafl hier jeder einzelne in seiner in-

neren Unabhdngigkeit zc'ihlt, die Sch wiz'che der

Masse besteht darin, dafl sich der einzelne in

ihr verliert.«

Zum AbschluB will ich nur noch einige Pro—

bleme anreissen, die bei der Grundlegung ei—
ner libertaren Menschenrechtspolitik zu be-

rucksichtigen und zu diskutieren waren:

1. Menschenrechte sind bisher immer als
Mannerrechte entwickelt und verstanden wor-

den. Gibl es einen inneren Zusammenhang
zwischen den Autonomic-und Individualis-

musvorstellungen der Menschenrechle und

ma‘nnlich-patriarchalischer Herrschaft?
2. Menschenrechte sind in Europa entwickelt
und entdeckt worden. Sind sic daher wirklich
universell und auch ffir und durch auBereuro-

paische Kulturen rezipierbar - sind sie gleich-
sarn nicht nur »klassen«- sondern auch »ras-

sew-neutral?

3. Menschenrechte werden begriindet aus

der rationalistischen europaischen Tradition

mit einem spezifischen Wissenschaftsver—

sténdnis, das ich angerissen habe. Sind Men-

schen— daher Herrschaftsrechte im Verhfiltnis

zur Natur? Konstituieren sie nicht gerade den

(nach Bookchin) Anfang aller Hensehaft,

niimlich des Menschen iiber die Natur? Ist da-

her auf ihrer Grundlage eine Versdhnung zwi-

schen Mensch und Natur méglich?

Erik Reger
.
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Widerstandstage in Chile - ein

Augenzeugenbericht
von Michael Wi/k

Soldaten in der Kupferm/ne ,,El Teniente“.

Der dureh Mund-zu-Mund—Propaganda
und illegalc Flugbléitter bekanntgewordene
Aufruf dcs Nationalen Komitees zum >Paro<

(Stillstand) wurde am 28.November, also am
2. Tag in weit geringerem MaBe befolgt, wre

am vorhergegangencn, einem Dienstag, an

dem sich ab ca. 14 Uhr die StraBen leerten, die

Mensehen sich in ihre Wohnungen zuriickzo-

gen und sich der Verkehr in der 4 Millionen
Stadt Santiago merklich beruhigte. Die seit

April ’83 stattfindenden Protestaktionen, héiu-
fig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, lIl

dcr letzten Woche des Monats, werden im all-

gcmeinen von breitesten Kreisen der Bevolke-

rung getragen. Die sehr starke Beteiligung an

dem »Paro Protesta<< des Oktobers bewirkt

durch die im September bekanntgegebene Ab-

Wertung des Chile-Peso gegeniiber dem US-
Dollar von 23%, was zu einer weiteren tref-

greifenden Versehlechterung der Lebensbe-
dingungen fiihrte, wurde vom Pinochet—Regi-
me mit dcr Verhiingung des Belagerungseu-
stands ab 1. November 1984 beantwortet. Die-

Scr >cstado sitio< bedeutet vor allem téigliehe
Ausgangssperre von 24 Uhr bis 5 Uhr und eme

noch rigorosere Handhabung der Zensur der

offentlichen Medien. Nicht verwunderlieh al-

50, daB die stattgefundenen Aktionen kemen

Niederschlag in Presse und Rundfunk fanden.
Bis auf zwei kurzc offizielle Erklérungen, die

cine sprach von 51 Verhaftungen, die andere

berichtete iiber Unruhen im Siiden. KeinWort

iiber die Zerschlagung der Protestversamm-

lungen in der Innenstadt und die einzelnen

Stadtteilzentren, iiber die kurzfristige Lahm—

legung des Verkehrs auf den StraBen des Zen-

trums dureh Brandséitze. Auch keine Meldung
betreffend die weitgehende Befolgung des

Aufrufs zum Caseroleo, dem Geréusch klap—

pernder Topfe, das von 21.30 bis 22.30 Uhr

iiber den Wohnvierteln, vor allem iiber den

Poblaeiones, den Elendsvierteln der Stadt zu

horen war. Auch die Besetzung der Universi-

téit durch die Armee, da ein dort patroullieren-
der Geheimbulle von aufgebarchten Studen-

ten entwaffnet und nach Strich und Faden ver-

priigelt wurde, erfuhr man nur durch das per—

sonliche Gesprfich. Keine Zeitung warf die

Frage auf, wem die zahlreiehen Sehiisse gal—

ten, die abends in der Stadt fielen.

Die in den StraBen patroullierenden Strei—

fen der paramilitfirischen Polizei, die Wasser—

werfer, die Hausdurchsuchungen, bei denen

ganze Wohnsiedlungen durehkiimmt wurden,

und die mobilen Gruppen der Armee, die

nicht zogerten bei Gottesdiensten die Kirchen

der Poblaciones zu umstellen, all das dient der

Einschiichterung der Bevélkerung.
Trotz aller Spaltungsversuche, vor allem

fiber den seit August ’83 von Pinochet einge-

setzten, »zivilen« lnnenminister Jarpa, gelang
es dem organisierten Widerstand aufeinander

Foto: Hépker/Stern

zuzugehen. Das Ergebnis dieser Bemfihungen

zeigt sich seit Anfang November in dem Comi-

te National por la Protesta, das aus den Einze-

lorganisationen CNT (Comando National de

Trabajadores), Alianza Democratiea (darun-
ter die sehr starke Christdemokratische Par—

tei), Movimento Democratica Popular, Blo-

que Sozialista und anderer wichtiger Gruppen
besteht. Das Pinochet-Regime sieht sich einer

Opposition gegem’iber die von links fiber das

Zentrum (Christdemokraten) bis hin zuTeilen

der Rechten reicht (die Ratten verlassen das

sinkende Schiff?). Eine Opposition die seit

der radikalen wirtschaftliehen Verschleehte-

rung, die nun schon drei Jahre andauert, aueh

die biirgerliche Mittelschicht einschlieBt, die

in den Jahren vorher mit der Herrschaft Pino-

chets liebfiugelte, braehte sie doch einen kur—

zen trfigerisehen Aufsehwung und Wohlstand

fiir wenige. -

Analog zur Breite der Tréigerschaft stehen
die Aktionsformen, die gesamte denkbare Pa-

lette wird eingesetzt, um den \Viderstand ge-

gen das Militfirregime voranzutreiben. Sabo—

tageanschléige militanter Gruppen, wie MIR
und Frente Manuel Rodriguez, kurze Protest-
streiks und Massenaktionen, wie >Paro< und

I>Caseroleos<, den offen arbeitenden Solidar-

ltéitskomitees der Kirche, die ebenfalls einen

wrchtigen Stiitzpfeiler im Kampf darstellt,
kombinieren sich, wenn auch nicht immer pro-
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blemlos, zu einer Front gegen das Regime.
Fraglich jedoch ob der Druck des Volkes

ausreicht, die Militars, die als Besatzer im ei-

genen Land empfunden werden, zum Rfick-

tritt zu zwingen, bevor 1989 die offizielle Zeit

Pinochets abliiuft. Angesichts cler Stfirke der

Militars, die immer noch geschlossen hinter

Pinochet stehen, erscheint eine Ausweitung
des bewaffneten Kampfes, fiber Sabotage,
Molotow-Cocktails, sowie Selbstschutz hin-

aus als unrealistisch, er wfirde mit Sicherheit

mit einem Blutbiad unter den Aufstandischen

enden. Auch die Hoffnung die Front der Mili-

tiirs kfinne an inneren Auseinandersetzungen
zerbrechen ist vergeblich. Nur einer der Gene-

rale »Matei« spricht vage von der Moglich-
keit, daB die ffir den Pfitsch gegen den Volks-

‘

front-Prfisidenten Allende Verantwortlichen,
sprich vor allem der Nordarnerikanische
Machtblock, fiber die selben Kanale Druck

ausfiben konnten, fiber die vor ll Jahren am

11. September das Zeichen zum Losschlagen
gegeben wurde. Mfissen doch jene Kreise

ffirchten, daB die Anhangerschaft der Linken

innerhalb des chilenischen Volkes desto brei-

ter wird, sollte sich die Lage nicht andern.

Wieviel besser laBt sich an einem Land profi-
tieren dessen Regierung gut kontrollierbar

und steuerbar ist, gegenfiber einem Land des—

sen Bevfilkerung durch die Erfahmng des Wi-

derstands in der eigenen Identitiit gestéirkt
wurde. Stark anzunehmen also, daB in der mo-

mentanen Lage, der kontrollierte Wechsel in

die altbewahrte parlamentarische Demokra—

tie durchaus im Interesse des internationalen

Kapitals liegt. Die Hoffnung, daB der vor al-

lem von den Parteien angestrebte Wechsel in

eine solche parlamentarische Demokratie,

In einem der Poblaciones. den

Slums von Santiago.

noch mehr bringt als die natfirlich bitter not-

wendige Beendigung von dumpfer Diktatur
und Folter, ist angesiehts der Parteien und der
(")konomischen Lage eben nicht mehr als eine

Hoffnung.
Alle Gruppen einschlieBlich der moskau-

treuen KP, der starken Gruppe innerhalb der
MDP (Moviment Dem. Popular) geben sich

gemaBigt, um die breite Bfirgerschicht nicht
zu vergraulen.

Angesichts der wirtschaftlichen Lage des
Landes, es steht mit ca. 20 Milliarden Dollar
international in der Kreide und gehért damit
faktisch ca. 600 Gliubiger—Banken und ist des
weiteren total abhangig von dem guten Willen
des Kreditgebers IWF (vgl. SF—16), ist davon
auszugehen, daB jede Parteienkonstellation,
egal ob >links< oder >Mitte< nach der Pfeife der
Weltbank zu tanzen hat.

Die Interessen der Armen des Landes blie-
ben wieder auf der Strecke, denn wirkliche so~

ziale Verbesserungen sind nicht profitabel, ja
was noch schlimmer ist, sie stellen die Macht—
verhaltnisse in Frage. Dfister zelchnet sich das

Bild, denkt man also fiber das Ende des Pino-

chet—Regimes hinaus. Schwer wird es ffir die
entschiedensten Trager des jetztigen Vfider-
stands und das sind die Menschen in den
Elendsvierteln und die Arbeiter‘, ihre Interes-
sen auch gegenfiber einer neuen Regierung zu

behaupten, der in jedem Fall Daumenschrau-
ben des internationalen Kapitals die Hande
binden.

Bleibt zu hoffen, daB die selbstgeschaffe-
nen Strukturen und Erfahrungen der Basis im
momentanen Kampf auch ffir die Zukunft be-
stand haben.
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>>Stadt ohne Angst: -

Sich das Land zu eigeni
machen

von Penny O’Rei/ly

(Ubersetzung durch Wolfgang Lippe/ aus der

amerikanischen «NO Middle Ground —

ant/authoritarian perspectives on Latin America

and the Carribean«, Nr 3/4

Puerto Rico ist ein koloniales Besitztum der

USA, aber die meisten Nordamerikaner wis—

sen wenig fiber die Inscl oderihrVolk. Die Re-

gicrung der USA — und die 2500 US—Unter-

nchmcn, die ihrc zwcitc Heimat in Puerto Ri-

co haben — mdchten nicht, daB unscre Ignor-
nanz gestbrt wird, da wir so wcniger gegen das

Fortschreitcn der Ausbeutung dcr Inscl prote-

sticren.

Das puertoricanische Volk ist cbcnfalls Op-
fer cincs Informationsloches, abcr von einer

andcrcn Art. Die Inscl liegt genau in derMitte

der Karibik, niiher an Lalcinamcrika als an

den USA und teilt die spanische Sprache mit

vielen seiner Nachbarstaatcn. Trotzdem kann

nur cin Rinnsal des rcichen kulturelien und in-

tellcktuellen chens dicser nahcliegenden
Liindcr den Kommunikationswiirgegriff, ma-

de in USA,‘ durchdringcn. Den stia'rksten Ein-

fluB auf die puertoricanische Kultur hat der

nordamerikanische Konsumlebensstil, der

sich im Fernsehen, in Zeitschriften und Zei-

tungcn widerspicgelt.
Trotz der repressiven nordamerikanischen

Priiscnz hat die Inscl ihrc eigenc Besetzerbe-

wegung entwickelt, in einigcn Fallen ohne die

Hilfe von Politikern odcr radikalen Theoreti-

kcrn. Die Besctzungen haben verschiedene

Formen angenommen. Familien, die seit vie-

len Jahren auf dem Land eincs Arbeitsgebers
gclebt haben, Ichnten es ab, ihre Heimat zu

verlassen, als cs ihnen vom Besitzer befohlen

Wurdc. Als Antwort auf den Druck dcr Vielen

Arbcitslosen hat die Regierung Leuten er-

laubt, gekennzeichncte Stiicke Land zu besie-

deln (abcr ohne ihnen Rechtstitel ffir das

Land zu geben). Andere Leute haben freies

Land fibernommen, ohne Regierung oder

Landbesitzer zu konsultieren.

Da ich denke, daB es wichtig ist, die Infor-

mationsblokade zu beenden, méchte ich die

Entwicklung der »Villa Sin Miedo<< (Stadt oh-

ne Angst) zusammenfassen; cine puertoricani-
sche »Rescate« (Besetzung), die einen z.T.

starken kommunitiiren Zusammenhalt be-

sitzt. Und weil es wichtig ist, fiber die puertori-
canischen Besetzungen innerhalb von Puerto

Ricos _kolonialem Status nachzudenken,

méchte ich als erstes eine Zusammenfassung
der wirtschaftlichen Entwicklung der Insel ge-

ben.

Puerto Rico kam als Teil der Beute des spa—

nisch-amerikanischen Kriegs 1898 unter die

Vorherrschaft der USA. Die USA hatten lan-

ge Puerto Rico als militarische Basis haben

wollen, um ihre expandierenden dkonomi-

schen Interessen in der westlichen Hemisphéi-
re zu schfitzen. Schon vor dem Krieg haben

US-Gesellschaften Puerto Ricos Zuckerplan-

tagen monopolisiert. Nach dem Krieg einge—
fijhrte Zélle entmutigten jede Landwirtschaft,
von der nicht die USA profitierte. Als die in

einheimischem Besitz befindlichen Kaffee-,

Tabak- und andere Farmen zu verschwinden

begannen, wanderte die Masse der arbeiten-

den Bevélkerung zu den Zuckerrohrfeldem.

Eine Inscl, die sich einst durch einen Uber—

schuB verschiedener Anbausorten selbst ver-

sorgte, begann nun, hauptséichlich Zucker—

rohr anzubauen. Heute wird die meiste Nah—

rung, die auf dieser fruchtbaren Insel konsu-

miert wird, eingeffihrt.

In den ffinfziger Jahren brach die Zuckerin-

dustrie zusammen und machte einen groBen
Prozentsatz der Bevdlkerung arbeitslos. Als

der Druck der Arbeitslosigkeit wuchs, wuchs

auch der Bedarf an billigen Arbeitskréften auf

dem Festland. Puertoricaner wurden offizieil

ermutigt, auszuwandem. Bis heute haben

Tausende von Insulanern ihr Heimatland in

Richtung der grofien nordamerikanischen

Stédte verlassen.

Ungefz'ihr zur selben Zeit des Zusammén-

bruchs der Zuckerindustrie begannen sich

US—Manufakturen und spater petrochemische
und pharmazeutsche Industrie auf der Insel

anzusiedeln. Sie wurden von dem steuerfreien

Status, den sie genieBen wiirden, und den vie-

ien verzweifelt nach Arbeit suchenden Ar-

beitslosen angezogen. Viele Puertoricaner

wurden gezwungen, vom Land in die stadti-

schen Zentren zu ziehen, wo sie Jobs in den

neuen Fabriken finden konnten.

Fur eine Weile erfuhr Puerto Rico einen re-

lativen ("Skonomischen Boom. Mitte der siebzi-

ger Jahre, gleichzeitig mit dem Ende des steu-

erfreien Status und der beginnenden Rezes—

sion, begann die Industrie in Lander abzuwan-

dern, in denen sie chh niedrigere thne zah-

len konnte.

Jetzt sind 40% der Puertoricaner arbeitslos

\und 65% erhalten Lebensmitteimarken. Da

der grdBte Teil des Landes im Besitz der US-

Gesellschaften und des US-Militérs ist, haben

wenig Leute die legale Méglichkeit, aufs Land

zurfickzukehren, wo sie ihre eigenen Nath-

rungsmittel anbauen kénnten. Die reichen

Kfistengebiete sind fibervélkert, dazwischen
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kahle Betonbauten nordamerikanischer Pra-

gung und Einkaufszentren. Die ganz Armcn
leben in >>caserios<<, die eigentlich stadtischc

Konzentrationslager sind. Die Mittelklasse si-
chert ihre Heime durch ein Labyrinth von

Schléssern und Maschendraht. Die petroche-
mische und pharmazeutische Industrie habcn
das Kiistenwasser verseucht und die Lebens-

grundlage vieler onlicher Fischer ruiniert. ln-

landische Gewasser wurden dutch Entlau-

bungsmittel vergiftet, die in den Bergdschun-
geln vom US—Militar getestet warden waren.

Es gibt wenige Jobs sowohl fiir die arbeitendc
Klasse als auch fiir die gebildeten, berufso-

rientierten Puertoricaner, was mit Arbeitslo—

sigkeit, Armut, Abhfingigkeit von nordameri-

kanischer Wohlfahrt, Gewalt und organisier—
tem Verbrechcn einhergeht.

Die >>Rescate<< sind reirle Uberlebenshewe-

gungen.
Weil manche Leute nicht einmal in den staatli—
chen Wohnblocks einen Piatz zum Leben fin—

den, schlieBen sie sich zusammen und besie-
deln Land, das weder von der Regierung noch
von privaten Landbesitzern genutzt wird. Im
Fall der »Vi11a Sin Miedo« beganné-n Bewoh-
ner eine selbstversorgende Gemeinschaft auf—
zubauen. Andere Landbesetzungen sind nicht
so revolutionar. Einige sind aus Leuten zusam-

mengesetzt, die von der Regierung >>parcelas<<
erhalten haben.

>>Parcelas<< sind kleine Stiicke Land, die die
Leute so lange als ihr Eigentum betrachten

konnen, bis die Regierung ihnen sagt, daB sic

gehen miissen. Die auf »parcelas« lebenden
Leute (ebenso wie andere, weniger offiziellc

Landbesetzungen) zaunen oft ihr Land ein
und bauen und pfianzen nicht zum gemein—
schaftlichen Nutzen. »Parcelas« nutzen der

Regierung, weil dutch sie Frustration und

Zorn abgeleitet werden konnen, die anson-

sten bedrohlichere Entwicklungen wie »Villa

Sin Miedo« néhren. Fiir die Armen konnen

»parcelas« eine relative wirtschaftliche Unab-

héngigkeit schaffen. Die Bewohner von »par—
celas« haben allerdings die Regierung als

Landbesitzer und kénnen letztendlich hinaus-

geworfen werden.

Am 1. Januar 1980 besetzte eine Gruppe Pu—

ertoricaner die 65 Morgen regierungseigenes
Farmland, die spiiter als »Villa Sin Miedo« be-
kannt wurden. lnnerhalb der achtzehnmonati-
gen Existenz von »Villa Sin Miedo« legten sei-
ne Einwohner Garten an, bauten Hauser.
eroffneten einen Laden und zapften die regu-
lare Wasser- und Stromversorgung an. Anders
als andere Besetzergemeinschaften waren die
Bewohner von >>Vi118 Sin Miedo« ausgespm-
Chen darauf festgelegt, zusammen auf ihrem
Land zu bleiben. Ende Januar 1981 wurde ei-
ne Raumungsdrohung an »Villa Sin Miedo«
und zwei andere neugegrfindete Besetzergc-
meinschaften gerichtet. Die Drohung wurde
nicht wahrgemacht, aber am Ende der dreiBig-
tfigigen Warnperiode erschien pldtzlich derje—
nige, der legal das Land von »Villa Sin Miedo«

gepachtet hatte. Er behauptete, das Land

dringend zu brauchen und wihrend der Mona-
te der Besetzung eine Menge Geld verloren zu

haben. Ein neuer Bescheid gegen die >>Villa
Sin Miedo«-Besetzer wurde sofo’rt vom Ge—
richt ausgestellt. Die Anwalte von »Villa Sin
Miedo« bestritten die RechtmaBigkeit des Be-

scheides. Wéihrend die Gerichte die Bescheidc

debattierten, brachten Reprisentanten der

Volksdemokratischen Partei zwei Gesetzes—

vorlagen in die Legislative ein, die besagten.



dcn Bewohncrn von »Villa Sin Miedo<< entwe-

der legale Titel fiir das Land zu geben oder das

Land durch die Regierung den Besetzern als

>>parcelas<< zu fiberlassen. Die Gerichte hiel—

ten den Bescheid aufrecht, und gegen das

Landtitelgesetz, das die Legislative verab-

schicdct hatte, legtc der Gouverneur sein Ve-

to ein.

Dic Anti-Aufruhr—Einheit wurde ausge-

Sandt, um die Besetzer zu raumen, die ein al-

tes Auto qucr fiber die StraBe stellten und Au-

toreifen in Brand setzten, um das Annéihern

der Polizei zu blockieren. Der Schutz, den die-

se Taktik' gcwiihrte, war mager, und schon

bald wurden die Leute von dcr Polizei mit

Kniippeln und gezogenen Waffen aus ihren

Hiiuscrn zusammengetrieben. Gewehrfeucr

wéihrend der Anfangskéimpfe totete einen Po-

lizistcn und verwundetc zwei andere. Ein jun-

ger Einwohner, der selbst verwundet wurde,

Wurde dessen angeklagt. Er behauptete, daB

nur Steine zur Verteidigung der Besetzer be-

nutzt wurdcn. »Ich babe in meinem Leben nie

cine Waffe abgefeuert, ich kann das nicht«,

waren seine Worte. Die Polizei fand Waffen

von einer Maschinenpistolc bis zum Messer,

und schncll wurdcn Verschiedene »Verant-

Wortliche« dafiir verhaftet. Die Polizei beton-

te, daB sie untersuchen wolle, ob die Waffen

mit anderen Verbreehen terroristischen Ur—

sprungs in Verbindung stehen.

Die Behorden machten die lBewohner dafi'ir

Vcrantwortlich, das Feuer, das den groflten

Teil der Siedlung zerstort hatte, selbst gelegt

zu haben, aber die Beweise besagten, daB der

Brand durch die Polizei verursacht worden

war. Es ist schwer zu glauben, daB die Beset-

zer das Fcuer gelegt haben sollen, das nicht

nur ihrc Hiiuser, sondern alles, was sie besa-

Ben, vernichtete. Obwohl es vom Gesetz ge—

fordert wird und giingige Praxis bei Raumun—

gcn ist, wurde kcin Versuch gemacht, die Ha-

bc dcr Leute an einen sicheren Platz zu brin-

gen. Die Regierungsunterkfinfte, die vor der

Riiumung gebaut wurden, empfingen nur 16

der »Villa Sin Micdo<<-Familien. Wéihrend der

Monate, in dcnen die Gemeinschaft existier—

1c, wurdc keines dcr Versprechen, alternative

Behausungen fiir die Bcsetzer zu findcn, ge-

halten; nun aber wurden die Antrage dieser

Familien auf Behausung schnell bearbeitet.

Die Behdrden kfindigten an, daB Behausun-

gen fiir alle »Villa Sin Miedo«-BeWohner ge-

funden werden wiirden, die sich »qualifizie—
ren« konnen.

'

Die Masse der »Villa Sin Miedo«—Familien

protestierte gegen ihre Raumung, indem sic in

die Stadt San Juan marschierte und das Kon-

1 greBgebaude besetzte. Der Rest der Insel war

A, gut fiber die Situation der Flfichtlinge infor—

,

miert. Gewerkschaften, Berufsvereinigun—

gen, Kirche und Einzelpersonen spendeten

Nahrung, Kleidung, Matratzen, Windeln und

Medikamente fiir die Flfichtlinge, die nur die

Kleidung besaBen, die sie trugen. Die Volks-

demokratische Partei, die die Mehrheit in der

Legislative innehat, gab den Protestierenden

die zeitweilige Erlaubnis, im KongreBgeba’u-
de zu bleiben. Nachdem zwei Tage und eine

Naeht mit den Politikem verhandelt worden

war, erklarten sich die Fliichtlinge bereit, den

KongreB zu rfiumen, wenn ihnen zugesichert

wird, daB die zeitweiligen Unterkiinfte, die ih-

nen bei Hogan Crsa angeboten wurden (nicht
die Regierungsunterkiinfte) fiir alle ausrei-

ehend seien und sie sich nicht trennen mijB-

ten. Die Reprasentanten versprachen weiter—

hin, eine Resolution im KongreB zu unterstiit-

zen, die die Forderungen der Gruppe enthielt:

1. Zuriickgabe des Landes von »Villa Sin

Miedo<<;

2. Entschfidigung dutch die Regierung fiir

den personlichen Besitz, die Hauser und Gar—

ten, die wahrend der Raumung zerstért wor-

den waren

3. Freilassung aller verhafteten »Villa Sin

Miedo«-Bewohner;

4. Stop der polizeilichen RepressionsmaJB-
nahmen

Die Bindung der Leute von »Villa Sin Mie-

do« aneinander und das Leben, das sie teilten,

gab ihnen die Starke, der Belastigung durch

Biirokratie und Polizei zu widerstehen.

Einer ihrer Sprecher: »Nie werden wir erlau-
‘

ben, dafi die Gemeinschaft auseinandergeris—

sen wird. Die Gemeinschafz is! intakt, sie ist

nicht gestorben, egal wo sie sich befindet. «Die

breite offentliehe Unterstfitzung der Gemein-

schaft kann teilweise dadurch erklart werden,

daB sich die wirtsehaftliche Situation vieler In-

selbewohner nicht sehr von der der Besetzer

unterscheidet. Der Gouverneur und die Poli-

zei waren darauf aus, »Villa Sin Miedo« mit

terroristischen Gruppen und Aktivitaten in

Verbindung zu bringen, zweifellos deshalb,

um die Raumung und das Niederbrennen der

Hauser besser rechtfertigen zu konnen. Die

oppositionelle Volksdemokratische Partei er-

kannte auch »Villa Sin Miedos<< potentielle

politische Sprengkraft und zégerte nicht, sie

sich zu eigen zu machen. Die Unterstfitzung

der Partei mag die Fliichtlinge vor einer

schwerwiegenderen Verfolgung geschfitzt ha-

ben, aber sie wird sich wahrscheinlich als In-

strument dafiir herausstellen, die Gemein-

schaft dutch den Wohlfahrtsstaat zu absorbie-

ren.

Wir sollten verstehen, daB Puerto Rico ei-

ner der am strategisch wichtigsten militari-

schen US—Stutzpunkte ist und dazu vorherbe-

stimmt, ein Zentrum ffir die Produktion von

nuklearer und anderer militarischer Bewaff—

nung zu werden. Die Bodenschatze in den

Bergen der Insel und das Ol, das in den Kij—

stengewassern gefunden wurde, sind fiir die

USA wertvoller als das puertoricanische Volk.

Dieses Volk mag nfitzlich sein als Konsumen-

ten, als Versuchskaninchen fiir soziale und

wissenschaftliche Experimente (z.B. wurden

40% der puertoricanischen Frauen innerhalb

eines Sterilisierungsprograrnms sterilisiert)

und, als Quelle billiger Arbeitskraft,' aber

grundséitzli'ch ist es entbehrlich. Wenn es diese

Entbehrlichkeit ablehnt und einige Kontrolle

fiber das eigene Leben fordert, dann wird es

zu einer direkten Bedrohung der militarischen

Sicherheit. Daher die VergeltungsmaBnah-
men der hoehgerfisteten Polizei der Insel. Die

Anstrengungen des Staates sind darauf ausge»

richtet, die Gemeinschaft aufzusplittem und

die einzelnen Mitglieder in verschiedene »ca»

serios<< zuriickzufiihren. Die USA ziehen es

vor, ihre kolonialisierten Menschen gespalten
und abhangig von sich verringernder Wohl-

fahrtsleistung zu halten.
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Eine Gegenkritik.
In den spaten Abendstunden des 10. Januar

1933 bricht in Casas Viejas, einem Dorf in An-

dalusien, ein anarchistischer Aufstand aus.

Die Telephonleitungen werden zerschnitten,
die OrtsstraBe unpassierbar gemacht, das

Dorf von Mannern des anarchistischen Syndi-
kats von der AuBenwelt abgeriegelt. Die Bar-

acken des 6rtlichen Postens der Guardia Civil

werden umzingelt, der Burgermeister von

dem Aufstand und der Einffihrung des »com-

munismo libertario« in Kenntnis gesetzt. In

den StraBen paradieren Anhanger der Anar-

chisten mit der schwarz-roten Fahne der CNT.

Der Bijrgermeister wird am friihen Morgen
des 11. Januar mit der Forderung zur Guardia

Civil geschickt, die Zivilgardisten sollten ihre

Baracken nicht verlassen. Diese Forderung
wird abgelehnt. Als drei der vier im Ort statio—

nierten Zivilgardisten das Gebaude verlassen,
kommt es zu einem Feuergefecht, in dessen

Verlauf zwei Zivilgardisten todlich verwundet

werden. Inzwischen sind die Behorden von

Medina Sidonia, dem nachstgelegenen gréBe-
ren Ort, fiber die Vorkommnisse bereits unter—

richtet. Ausgeschickt, um die unterbrochene

Telephonleitung zu reparieren, hatte ein von

Guardia Civil—Mannern begleiteter Repara-
turtrupp vier zur AuBenfiberwachung einge-
setzte Manner des anarchistischen Syndikats
gefangengenommen.

Gegen zwei Uhr riickt ein Trupp von 12 Zi-

vilgardisten in Casas Viejas ein. Ohne daB ei-

ne Gegenwehr erfolgt, werden die zwei fiber-

lebenden Manner der ortlichen Guardia Civil

befreit. Im Dorf ist es ruhig; niemand ist auf

der StraBe. Zwei Dorfbewohner, dieisich aus

ihren Hiusern herauswagen, werden von den

nervosen Zivilgardisten erschossen. Die

Mehrzahl der Aufstfindischen ist in die Berge
gefliichtet; einige, darunter die benachbarten

Familien Cruz und Silva, die sich aktiv am

Aufstand beteiligt hatten, bleiben in ihren

Hiiusern.

Gegen 17 Uhr rfickt weitere Verstéirkung

aus San Fernando an. Die 12 Sturmgardisten —

eine Sonderpolizei, die zum Schutz der Repu-
blik geschaffen wurde — und vier Zivilgardi-
sten sind nur mangelhaft, mit Pistolen und ei-
nem geringen Munitionsvorrat bewaffnet.
Leutnant Artal, der Befehlshaber der Polizeit-

ruppe, beginnt mit Hilfe der zwei fiberleben-
den ortlichen Zivilgardisten die Durchsu-

chung der Héiuser.- Einer der Aufstfindischen
Manuel Quijada, wird gefunden und verhaf:
tet. Nachdem er geschlagen wird, gibt er die
Namen der Manner preis, die an der Belage-
rung des Polizeipostens beteiligt waren. Insbe-
sondere die Familie von Francisco Cruz Guti-
érrez, im Ort unter dem Namen Seisdedos be-

kannt, und von Jeronimo Silva wird durch sci-
ne Aussage schwer belastet. Leutnant Artal

begibt sich mit seinen Stunn- und Zivilgardi-
sten zur Hiitte Seisdedos’, in der sich auch die
Familie Silva befindet. Da aqunrufe nicht ge-
antwortet wird, ergeht der Befehl, die Ti‘ir auf—
zubrechen. Der Sturmgardist Diaz, der sich

anschickt, diesem Befehl Folge zu leisten,
wird von Gewehrfeuer aus dem Haus todlich

getroffen. Ein heftiges Feuergefecht setzt ein,
bei dem ein weiterer Sturmgardist verwundet
wird. Durch den Larm der Schfisse angelockte
Freunde der beiden Familien besetzen die Dia-
cher der umliegenden Héiuser und eroffnen
von dort das Feuer auf die Polizeitruppe.

In dieser Situation schickt Leutnant Artal
den gefesselten Manuel Quijada in die Hiitte;
er soll die Belagerten zur freiwilligen Aufigabe
iiberreden. Der Eindruck der von Schlagen
schwer gezeichneten PolizeigeiBel versteift je-
doch den Widerstand der Insassen der Hfitte.
Da der Gefangene die Hutte nicht mehr ver-

lfiBt und die Belagerten keine Anstalten ma-

chen sich zu ergeben, ruft Leutnant Artal ge-
gen 20 Uhr den Zivilgouverneur um Versta'r-
kung an. Gegen 22 Uhr treffen weitere Mann-
schaften der Polizei in Casas Viejas ein, Trotz
der Verstarkung und des Einsatzes von Hand-
granaten bleibt jeder Angriff auf die Hiitte er-

folglos.

Casas Viejas -—

fleischgewordene

Bfirgers vor dem

In der Zwischenzeit setzt der Sicherheits-

Generaldirektor der Regierung, Arturo Men-

endéz, eine Truppe von 40 Gardisten unter dcr

Fuhrung von Hauptmann Manuel Rojas nach

Casas Viejas mit dem Auftrag in Marsch, den

Aufstand mit allen Mitteln zu unterdriicken.

Die Truppe von Hauptmann Rojas erreicht

das Dorf in der Nacht mm 12. Januar gegen

zwei Uhr morgens. Der Angriff wird nun wic-

der aufgenommen und vor allem der Einsatz

eines Maschinengewehrs zeigt Vfirkung, da

nun kein BeschuB mehr von den Dfichem cr—

folgt. Ein Befehl des Innenministers trifft ein,
der die sofortige Eroberung dler Hflte ver-

langt. Daraufliin erteilt Hauptmann Rojas (lie

Anordnung, die Hfitte in Brand in setzen. Die

beiden in der Hiltte belagerten Familien lia—

ben keine Moglichkeit zur Fluchit; wer nicht in

der Hfitte verbrennt; wird von den Polizeit-

l’UPPEn beim Verlassen des Gebaudes erschos-
sen. .Es gibt nur zwei Uberlebende, daruntcr

Maria Silva, die die Dorfbewohner La Liber-
tarla nennen.

Mit dem Fall der Hfitte erlischt jeder weitc—
re Widerstand in Casas Viejas. Die auf fiber

190 Mann angewachsene Polizeitruppe durch—
kammt nun systematisch das Dorf auf der Su—

che nach Mitgliedern und Sympathisanten des

anarchistischen Syndikats. SchlieBlich sind cs

12 Manner des Dorfes, die gefangengenom-
men werden. Auf Weisung von Hauptmann
R0185 werden sie zu der Hutte von Seisdedos

gebracht und dort erschossen. Der Aufstand
kostet 22 Bauern das Leben; die Zivil- und

Sturmgardisten verlieren drei Mann, minde—
stens vier weitere sind verwundet,



von Egon Meuse/

Zur literar-historischen Verarbeitung
Der Aufstand von Casas Viejas ist ein in der

Literatur zur Gcschichte Spaniens vielbe—

Schriebenes Ereignis. Auch und gerade die

Anarchismusforschung, die sich um das Ver-

stiindnis des sogenanntcn Agraranarchismus
in Spanien bemfiht, hat Casas Viejas in das

chtrum ihres theoretischen Interpretations-
rahmens gerfickt. Es ist also davon auszuge-

hen, daB dcr Aufstand in jeder lHinsicht hin-

liinglich bcschrieben, die Fakten gesichtet und

die zu stellenden Fragen beantwortet sind.

Die Durchsicht der diesen Gegcnstand behan—

dclnden Literatur erwcist indes das Gegen-
teil. Uberrascht muB man feststellen, daB je-
derAmor cine eigene Version des Geschehens

cntwickelt und daraus je eigene Schlfisse

zicht. Einc erste Erkliirung ist in der Versehie—

denheit des jeweiligcn Erkenntnisinteresses

gcgebcn: Die Autoren von allgemein ge—

Schichtlichen Darstellungen stellen den Auf-

stand von Casas Viejas in den Rahmen der po-

litischen Situation Spanicns und fragen nach

Auswirkungen auf die Regierung von Mini-

sterpréisident Azafia. Dem Geschehen selbst,
dcr Chronologie der Ereignisse, kommt dabei

Wenig Aufmerksamkeit zu. Gerade diesen we-

nigen Sfitzcn aber soll die besondere Aufmerk-

Samkeit gelten: denn die Art und Weise wie sie

1fiber Anarchismus reden, Casas Viejas als Re-

gclfall cines anarchistischcn Aufstandes be-

handeln, gibt uns AufschluB fiber den Anar—

Cliismusbegriff, der dieser Rede zugrunde-
liegt. g

Die Anarchismusforschung befaBt sich ex-

Iensiver mit Casas Viejas, weil sie am Beispiel
dicses Aufstandes glaubt belegen zu konnen,
daB derAgraranarchismus—der Frage derTrif—

tigkcit dieses Begriffes werde ich mich in ei—

“em anderen Beitrag zuwenden — Spaniens'
fundamental von millenaristischen und chilia-

stischcn Elementen gespeist ist. [d.h. von der

Erwartung des tausendjahrigen Reiches Chri-

S1i auf Erden nach Christus Wiederkehr, folgt
def Offenbarung des Johannes; Anm. der SF—

--Spanien rechls». Lino/schnm von GerdArnlz. 1936.

Red.] Das Gebot gréBter Sorgfalt bei der Dar-

stellung und der Analyse dcr Ereignisse wird

indes - wie noch zu zeigen sein wird — grob
miBachtet. Gerade die Fahrléissigkeit, in der

mit dem geschichtlichen Stoff umgegangen

wird, gibt dem Verdacht Nahrung, daB dem

theoretischen Konstrukt auch um den Preis

der Geschichtsklitterung Triftigkeit zukom—

men 5011.

Gabriel Jackson, Salvador de Madariaga
und Hugh Thomas besprechen den Aufstand

in CasasViejas im Hinblick auf die Folgen, die

er ffir die politische Situation Spaniens hatte.

Sie stimmen darfiber fiberein, daB die Regie-

rung von Ministerprasident Azar’ia durch die-

sen Vorfall schwer belastet wurde und der Sieg
der republik—feindlichen rechten Gruppierun-

gen in den Parlamentswahlen vom September
1933 damit in unmittelbarem Zusammenhang
stehtf Uneins und widersprfichlich sind sie

sich in der Darstellung des Aufstandes und der

Ereignisse, die ihn auslfisten.

Gabriel Jackson verzichtet auf eine Erorte-

rung der Ursachen des Aufstandes und berich-

tet lapidar: »Im Januar 1933 erklarte in dem

andalusischen Dorf Casas Vlejas eine Gruppe
von Bauern den comunismo libertario und

versuchte erfolglos, den Posten der Guardia

Civil zu umzingeln.« Diese Information, die

keine ist, sticht allenfalls dadurch ins Auge,

daB sic in ihrem konkreten Teil falsch ist. Sal—

vador de Madariaga beflleiBigt sich grfiBerer

Genauigkeit und unternimmt zumindest den

Versuch, den Aufstand im Rahmen der allge-

meinen politischen Lage zu verorten, wenn er

berichtet: »In vielen Gegenden, hauptsach-

lich im Bogen Barcelona-Valencia—Sevilla, je-

nem fistlichen und sfidostlichen Teil Spaniens,
in dem der alte iberische Anarchismus behei-

matet war, garten Auflehnung und Gewalt.

Freiheitsbesessene kommunistische Parolen,

Angriffe auf die Guardia Civil, Wegnahme
von Land und Hausem und das Anzetteln von

Streiks waren Anzeichen nahenden Aufruhrs,

die Regierung und Nation in Atem hielten und

das Parlament daran hinderten, zu Ruhe und

positiver Arbeit zu gelangen.Die Unruhe er-

reichte ihren Hohepunkt am 11. Januar 1933,
als ein besonders temperamentvoller Auf-

stand in dem Dorf Casas Viejas, in der Nahe

einer Besitzung des Herzogs von Medinacelli

ausbrach und im Begriff stand, die Bauern-

schaftzu ergreifen. Die Bauern batten zu-

nachst nicht an der Erhebung teilgenommen,
die von gut bewaffneten Syndikalisten inspi-
riert war. Die kleine Garnison der Guardia Ci-

vil wurde belagert; der kommandierende

Feldwebel verweigerte die Ubergabe; drei sei-

ner Kameraden wurden todlich verletzt;. . .«

Diese vergleichsweise differenzierten Anga-
ben Madariagas machen deutlich, daB der

Aufstand in Casas Viejas in den Zusammen-

hang einer allgemeinen politisehen »Garung«
zu stellen ist, die Anfang des Jahres 11933 den

Teil Spaniens erfaBte der traditionell anarchi-

stisch war. Die Ursache des Garungsprozesses
wird zumindest angedeutet: die »Wegnahme
von Land und Hauserm durch aufgebrachte
Bauern geschieht als Folge einer von der Re-

publik nur zfigernd in Angriff genommenen

Agrarreform.
Nach dem Sturz Primo de Riveras und der

Abdankung Alfons XIII war die Regierung
Azana mit dem Versprechen angetreten, das

gewichtigste Problem Spanicns, die Agrarfra-
ge, unverzfiglich einer Losung zuzuffihren.

Die Dimension und Dringlichkeit dieses Pro-

blems wird deutlich, wenn man sich vorAugen
halt, daB 50 000 GroBgrundbesitzer fiber die

Halfte des spanischen Bodens verffigten. Ih-

nen stand ein Heer von zwei Millionen Land-

arbeitern ohne Bodenbesitz [dfirfte der heuti-

gen Situation in Andalusian etc. recht genau

entsprechen, Anm. der SF—Red.] und andert-

halb Millionen Parzellenbauern mit Landau-

teilen von weniger als einem Hektar gegen-
fiber. In Andalusien, dem klassischen Land

der Latifundien, gehfirte fast der ganze Boden

den GroBgrundbesitzem. In unbeabsichtigter
Ironie maeht dies Madariaga deutlich, wenn

l—‘ifl‘~"'
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er Casas Viejas »in der Nélie einer Besitzung
des Herzogs von Mediriacelli<< ansiedelt: der

Grundbesitz des Herzogs von Medinacelli be—

lief sich immerhin auf 79 000 Hektar. Drei

Viertel der Bevélkerung Andalusiens waren

>braceros<, d.h. Landarbeiter ohne Bodenbe-

sitz. ihre soziale Lage war unertréiglich — in der

einen Hélfte des Jahres arbeitslos verdienten

sic in der anderen Hiilfte auch nicht annéi-

hernd genug, um sich und ihre Familien zu er-

néihren. »Es war«, wie Brenan schreibt, »tat-

siichlich so, daB sie unter chronischem Hunger
littcn, und Todesffille infolge von Untererniih-

rung, die in nahezu jedem Teil der Halbinsel

hiiufig waren, waren hier besonders zahl-

reich.« Die GroBgrundbesitzer ki‘xmmerten

sich wenig um ihr Land und die Arbeiter, die

ihren Boden bestellten. Die Verwaltung ihres

Besitzes fiberlieBen sie einem értlichen Bauf—

tragten, dem >>cacique<<; sie selbst wohnten in

den Stéidten, sahen ihre Gfiter als eine Art fer-

ner Kolonien an und besuchien sie selten. Die

Regierung Azana, die im wesentlichen von

,. _. {3,057
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kleinbfirgerlichen Kr'ziften getragen wurde,
den Grundsatz des Eigentums mithin auch nie

ernsthaft antasten wollte, war nie in der Lage,
theoretische und praktische Vorschliige zu un-

terbreiten, die dieses Problem hiitten losen

konnen. Auch unter der Voraussetzung der

>>Ruhe im Land«, die nach Madariagas Mei-

nung die Bedingung einer >>positiven Arbeit<<

des Parlamants gewesen wire, wire die Regio-
rung allenfalls in der Lage gewesen, die

schlimmsten Auswfichse des Systems zu mil—

dern.

Deutct Madariaga die Ursachen der Géi-

rung zumindest an, so greift er, um den Auf—

stand in CasasViejas zu erkliiren ,
auf eine Ver-

schwérertheorie zuriick. Die Bauem, die un—

geachtet ihrer driickenden sozialen Lage den

Aufstand zunéichst nicht mittragen, werden

von einer Gruppe »gut bewaffneter Syndikali-
sten<< agitiert, und lassen sich schlieBlich zum

Mitmachen >>iiberreden<<. Mit dieserWendung

gclingt cs ihm, einen Keil zwischen Bauern-

schaft und Syndikalisten zu treiben, — zwi—

schen manipulierrer Masse und Berufsrevolu-
tioniiren zu unterscheiden. Die Betonung dcr

guten Bewaffnung der Aufwiegler unterstellt,

daB der AnschluB der Bauern an die Auf-

standsbewegung kein freiwilliger war. Gleich—

zeitig dréngt sich die Frage auf, woher die An—

archisten ihre Waffen bezogen, wo die Bauern

doch keine besaBen.

Vor dem Aufstand war das anarchistischc

Syndikat von Casas Viejas keineswegs fiir sci-

nen Aktionismus und seine Militanz bekannt.

Im Gegenteil: 1932 beklagt sich die CNT fiber

dessen Passivitéit und Mangel an politischer
Aufkliirungsarbeit. Das anarchistische Syndi-
kat von Casas Viejas wurde 1914 organisiert;
die treibendc Kraft war José Olmo. Als diescr

1920 an TB starb, blieb die Organisation zwar

erhalten, verlor aber spfirbar an Kraft zu wei-

tergehender Aktion. Unter der Diktatur von

Primo de Rivera wurde das Syndikat verbo—

ten. Einige wenige >obreros conscientes< [be—
wuBte Arbeiter] trafen sich im Geheimen wei-

ter und bildeten den Kern des neuen Syndi-

kats, das mit der Errichtung der neuen Repu-
blik wieder zugelassen wurde.Die Manner,

die sich dem im Juli 1932 wieder gegriindetcn
Syndikat anschlossen, waren Bauern und klei-

ne Handwerker, Schuster und Maurer. Jose

Monroy, der erste Prfisident des Syndikats war

Ziegenhirt; Juan Estudillo, der Verbindungs-
mann zur Gesamtorganisation, war Schustcr:

der Sekretz‘ir Jose Villarubia Gutierrez war

Bauer. Ihre Zielsezung war begrenzt; eigenc
Aktionen waren nicht geplant, vielmehr 5011-

ten Aktionen grofierer Syndikate in benach—

barten Stiidten unterstiitzt werden. Die Anar-

chistcn waren bewaffnet — sie besaBen, wie jc-
der andere Bewohner von Casas Viejas auch,

Schrot- und Vogelflinten. Die Jagd war eine

unerliiBliche Notwendigkeit, um die spiirlichc
Kost gelegentlich — es gab nicht viel jagdbarcs
Wild — etwas aufzubessem.

Vermehrt Madariaga die Zahl der bei der

Umzingelung der Baracken getéteten Zivil—

gardisten von zwei auf drei, so liifit es Hugh
Thomas in seinem Bericht gar nicht erst zu ci-

nem SchuB‘wechsel kommen. Er faBt die Ge—

schehnisse bis zu diesem Zeitpunkt in drei Siit-

zen zusammen: »Am 11. Januar kam es in dem

Dorf Casas Viejas in der Provinz Cadiz zu ci—

nem anarchistischen Aufstand. Unter den An-

stiftern waren zumTeil Ortsfremde. Der Dorf—

vorsteher ergab sich, nicht jedoch die Zivilgar—
de, die in das nahegelegene Medina Sidonia

um Hilfe telefonierte.« Die Linie Madariagas,
der in seinem Bericht die Aufstiindischen von

den Bauem abzugrenzen sucht, ist hier konse—

quent fortgeffihn: die Aufstéindischen haben



Init den Bauem kaum mehr etwas gemein, es

51nd meist Elemente von auBerhalb. Thomas

Verweigert sich offenkundig der Vorstellung,

Bauern seien zu selbstandigem Handeln féi-

hlg. Kurz zuvor hatte er fiber die soziale Notla—

EC dcr Baucrn gcschricbcn und die Starkc des

SDanischcn Anarchismus damit in kausalen

Zus‘dmmcnhang gebrucht. Gleichwohl ver-

‘VCigert er sich auch der Denkinoglichkeit, der

If.\ufst2md der Bauern kfinnc die Folge eines

UbCrmchs an Leiden sein. Das Verschwfi-

rungs- und Ffihrerkonstrukt ist Thomas die

DCHkprothcse, die allcin den >aufrechten

Gang dcr Bauerm erklfiren kann. Aueh bei

Thomas kein Wort fiber die Ursache der Ethe—

bung. Er bescheidet sich in seinem einleiten-

den Satz mit der kargen Information: >>Der

Friede im Lande wurde jedoch im Januar wie-

der gestort, diesmal dutch einen geffihrlichen
StoB von links.«

Der >gefahrliche StoB von links<, fiber des-

sen Urspn’inge sich Thomas nicht weiter aus-
laBt, geht von Barcelona aus. Dort glaubt die

militanteste Gmppe der spanischen FAI, Los

Indomables, der Garcia Oliver, Ascaso und

Durruti angehoren, in einem drohenden

Streik der Eisenbahnarbeiter einen Hebel zu

sehen, der die republikanische Regierun'g und

mit ihr das ganze kapitalistische System zum

Kippen bringen konnte. Sie gehen bei ihrer

Uberlegung davon aus, daB bei einem Streik

der Eisenbahnarbeiter nicht nur betrachtliche

wirtschaftliche Verwirrung entsteht, sondern

vor allem das ganze Transportsystem lahmge-

legt wird. Und dieser letzte Aspekt ist es, der

ihnen vor allem ins Auge sticht. Ihr Plan ist,

den Aufstand zuerst in Barcelona auszulfisen,

um dort zunachst die Regierungskriifte nieder—

zukampfen. Durch eine Kette von lokalen

Aufstanden in naherem Umkreis sollen Regie—

mngskrafte gebunden und somit daran gehin—
dert werden, wesentliche Verstarkung nach

'

Barcelona zu schicken. Durch die Paralyse der

Transportmittel ware die Zentralregierung in

Madrid daran gehindert, schnell zu reagieren
und Truppen zu entsenden. Die dadurch ge—

wonnene Zeit sollte genutzt werden, um die .

Bevfilkerung und die Streitkréifte, dlie ihnen

unmittelbar gegenfiber stehen, ffir die eigene
Sache zu gewinnen. Ein vorher schon zu ffih-

render propagandistischer Werbefeldzug soll-

te die Bevolkerung und die Soldaten ffir die

Annahme‘ anarchistischen Gedakenguts vor-

bereiten.

Los Indomables gewannen mit diesem Plan

die Unterstfitzung des anarchistischen Regio-
nalkomitees von Katalonien. Der Zeitpunkt
des Aufstandes wurde auf den Ausbruch des-

Eisenbahnerstreiks festgelegt. Die FAI be-

gann ungeachtet der Tatsache, daB von einer

revolutionfiren Situation nicht die Rede sein

konnte, im Sinne ihres vorhabens Druck auf -

die von ihr beherrSchten Komitees der CNT

auszufiben. Auf Anordnung des nationalen

Komitees der CNT begann das nationale und

das katalanische Verteidigungskomitee damit

Waffenlager anzulegen. Die anarchistische

Presse, insbesondere die >CNT< ,
das taglich er-

scheinende Organ der nationalen Organisa-

tion, und die wochentlich erscheinende )Tier-

ra y Libertad< begannen einen Propaganda-

feldzug gegen die Regierung und forderten

die Massen zum Kampf gegen die Republik
auf. In ahnlicher Weise wurden die Bauern an—

gesprochen und propagandistisch anf einen

kommenden Aufstand vorbcreitet.

Juan Sopas, ein Mitglied des Verteidigungs-
komitees von Casas Viejas, wurde Ende des

Jahres 1932 zu einer Versammlung nach Jerez

emsandt, wo der Delegierte dcs Bezirksvertei-

digungskomitees von Jerez fiber die Vorberei-

tungen zum Aufstand berichtete. Er licB kei-

nen Zweifel daran, daB der Aufstand, der in

der Nacht zum 8. Januar zuerst in Barcelona

losbrechen sollte, erfolgreich veriaufen wfir—

de. Alle Syndikate und anarchistischen Grup-

pen sollten mit eigenen Aktionen erst dann be-

ginnen, wenn sie im Nationalen Rundfunk die

Nachricht horten, der Kampf in Barrcelona

sei gewonnen. Sollte diese Nachricht nicht ein-

treffen, so mfisse jede Aktion unterbleiben.

Den Dorfern, die noch kaum fiber Elektrizitat

verffigten, soll das Signal zum Aufstand auf

andere Weise gegeben werden. Casas Viejas
sollte von Medina Sidonia aus durch ein Feuer

auf einer Bergkuppe alarmiert werden.

Vfie geplant, begann der Aufstand im Nor-

den am Abend des 8. Januar. In Barcelona und

anderen katalanischen Stiidten und Dérfem,

in Lerida und selbst in Madrid wurden Guar-

~ dia Civil und Militir angegriffen. Aber von

vornherein hatte die Aktion wenig Aussicht

auf Erfolg. Die Regierung war vorgewarnt,

reagierte dementsprechend schnell und muB-



' a “32‘ fl 39

te auch auf die Eisen ahnikein besondieres Au-

genmerk richten, weil die Bahnarbeiter gar

nicht erst in Streik getreten‘ waren.Die Regie—
rung verhiingte das Kriegsrecht fiber die be-

troffenen Gebiete und ging mit éiuBerster H‘cir-

te gegen die Aufstéiindischen vor. Obwohl die

Erhebung schnell unterdriickt werden konn-

te, flackerten in Valencia, Zaragoza, Cuenca

und Oviedo Aufstfinde auf. Am Abend des 9.

Januar war die Kraft des Aufstandes im Nor-

den gebrochen, aber nun schwappte die Welle

der Gewalt nach der Provinz Cadiz fiber. Am

10. Januar erhoben sich die Anarchisten in Je—

rez, Cadiz und einer Reihe weiterer Stidte.

Die Regierung schickte Tmppen in den Sii—

.Der >geffihrliche Sto‘B von links< geht also

nicht, wie Thomas glauben macht, anein von

Casas Viejas ans. Es ist ein erstaunliches Phéi-

nomen, daB kaum ein Buch zur Geschichtc

Spaniens auf eine — zumindest knappe — Schil-

derung des Aufstandes in Cases Viejas verzich-

get, die Ereignisse, die zu ihm ffihren, aber nur

in den seltensten Fallen beschrieben werden.

Das erkléirt sich zum einen daraus, daB den

Anarchisten selbst damn gelegen war, d9"

Mantel des Schweigens fiber eine schlecht ge—

plante, mangelhaft durchgefi'z‘hrte and un-

ruhmlich zu Ende gegangene Insurrektion zu

hallen. Casas Viejas dagegen bot die Méglich—
keit, die Regierung wegen ihres brutalen Vor—

gehens an den Pranger zu stellen und gleich—
zeitig einen Heroenkult aufzubauen. Die anti—

parlamentarische Rechte, die noch mit den

Folgen des miBlungenen Pronunciamentos

von.General Sanjurio zu kéimpfen hatte, nutz—

te diese Gelegenheit, um sich selbst als Panei
der Ordnung und des Rechts zu profilieren
imd die repubiikanische Regierung (iffemiich
1n Minredit zu bringen. Insbesondere die fal-

sciie Behauptung von Manuel Rojas, Premier-
mlmster Alana habe in seiner Gegenwart den

Befeh] erteiit: >>tiros a ia barriga<< (schieBt Sic
in den Bauch), war geeignet, eine heuchieri-

scheIPressekampagne zu entfalten.
Die biirgeriiche Geschichtsschreibung ist

an Casas Viejas interessiert, weil der Aufstand
zur Schwéichung der Regierung Alana beitrug
und somit als eine der Ursachen des Siegs def

Rechten im September 1933 gelten kann. Dic

Anarchismusforschung wiederum fiberg‘eht
die Ursachien des Aufstandes, um ihre Theo—

rle,_der spanische Anarchismus sei eine mille-

nanstlsche Erscheinung, nicht in Gefahr zu

bringen. Diese These ist dann erschiittert.
wenn der Aufstand nicht mehr spontan und

Ietztlich nicht mehr mit dem Etikett des MUH-

bcgreiflichem zu verselhen ist.

.

Wollte man an dieser Steile ein erstes Fazit

Zlehen, so kénnte man alienfalls die fahrléissi-

ge Behandlung eines geschichtlichen Ereignis-
ses peklagen. Zwar wurde auch deutlich, daB
der Jeweiiige politische Standort der Autoren

:,/)‘
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(“.6 Weisc der Darstellung maBgeblich be-

stimmt, aber das ist eine Binsenweisheit, der

k'em heuristischer Wert zukommt. Das andert

sich mit der Schilderung des Fortgangs der Be-

rlchtc _ cine seltsame Gestalt tritt auf, die im

Mittelpunkt aller Berichte fiber Casas Viejas
stcht: Seisdedos. Ubereinstimmend wird er

als Protagonist des Aufstandes beschrieben.

Seisdedos

Vorstellung und Entlarvung eines Mythos
Gabriel Jackson laBt ihn in seiner Version

der Ereignisse im AnschluB an die angeblich
erfolglose Belagerung des Postens der Guar-

dia Civil auf die Biihne treten: »Die Guardia

Civil, verstarkt ‘von einem Kommando von

StoBtruppen (Guardia de Asalto), belagerte
sic dann und totete schlieBlich sechs Anarchi-

Sten, die im Haus ihresAnffihrers, >Seisdedos<

(Sechsfinger), Zuflucht gesucht hatten.« Eine

ahnlich geraffte Darstellung der Vorgange, in

dcr allein die Zahl der getoteten Anarchisten

Und der merkwiirdige Name des Anfiihrers er—

Wahncnswert scheinen, findet sich auch bei

Madariaga und Hugh Thomas. Madariaga
fuhrt wciter aus: 3..nach Eintreffen von Ver—

starkungen wurdc die Rebellion aber nieder—

geschlagen, und nur in einem einzigen Haus

kampfte noch ein alter Anarchist, Seisdedos,
mit seiner Tochter Libertaria und sechs An-

hangern bis zum bitteren Ende. Hauptmann

Rojas von den Sturmtruppen lieB das Haus in

Brand setzen, und alle Rebellen kamen nach

heldcnhaftem Kampf ums Leben.« Hugh Tho-

mas bcreichert seine Version um einige De-

tails; insbesondere zeigt er eine auffallige Vor-

liebc fiir Hiigel: »Alsbald trafen Verstiirkun-

gen ein, eine Abteilung der Guardia de As-

alto, dcr Sturmgarde. .. Die Sturmgarde ver-

Jagte die Anarchisten, die sich auf einem Hi1-

gel auBerhalb des Ortes verschanzten. Inzwi-

Schcn durchsuchten Zivilgarde und Sturmgar—
dc jedes Haus nach Waffen. Ein alter Veteran

des Anarchismus namens Seisdedos (>Sechs—

fingcn) wcigcrte sich zu offnen. Es begann ei-

nC Belagerung. Seisdedos und fiinf Gefahrten

weigerten sich die Waffen zu strecken. Seine

Tochtcr Libertaria lud die Gewehre. Die

Sturmgardistcn rasten; sie hatten schon meh-

rere Tote zu beklagen. Das Innenministerium

drahtetc die Ermachtigung zu den scharftsten

MaBnahmen. Ein Dutzend Gcfangener wur—

do crschossen. Ein Flugzeug warf Bomben auf

d1}: belagerte Anarchistenfestung. Seisdedos,
Libertaria und die anderen Verteidiger kamen

um. Am nachsten Morgen ergaben sich die

Anarchistcn auf dem Hfigel. Ein Teil wurde

>auf der Flucht erschossem.

‘

Der eingangs dieses Beitrags gegebene Be—

rlffht fiber den Ablauf der Ereignisse enthebt

fmch der Aufgabe, der Fiille falscher Angaben

”fl einzelnen nachzugehen. Immerhin ver-

dlent es, festgehalten zu werden, daB die anar-

Chistische »Festung« eine Lehmhiitte war, ein

Flugzcug nur in der Phantasie des Autors

fllegt, und auch der Anarchistenhiigel eine

F.lktion ist. GroBere Aufmerksamkeit ver-

dlent die Person >Seisdedos<, der, wie schon

erWiihnt, in den meisten Darstellungen als

Ffihrer der Aufstéindischen genannt ist. Die in

den drci vorgcstclltcn Berichten gegebenen
Informationen fiber Seisdedos sind allerdings
SPiirlich. AuBcr dcr Tatsache seines Namens

“Nd seiner Ffihrungsposition ist noch zu erfah-

ren, daB er cin >>alter Anarchist<< (Madariaga)
Zw. ein »alter Veteran des Anarchismus<< (H.

_hOmas) ist und cine Tochter namens Liberta-

“21 hat. Me or zu dem Spitznamen >>Sechsfin—

ger<< kommt bleibt unklar. Auch andere Dar-

stellungen tragen wenig zur Erhellung dieser

obskuren Personlichkeit bei. RobertW’Kern,
der die Darstellung des Aufstandes um einige
weitere phantasievolle Aspekte bereichert,

behauptet im AnschluB an Gabriel Jackson,
der Name Seisdedos sei der traditionelle Spitz-
name fur einen Dieb. Als Pointe muB man

hier anfiigen, daB er im AnschluB an diese er-

hellende These Seisdedos mit seinem wirkli- .

chen Namen vorstellt, dieser Name aber

falsch ist. Von Paul Preston erfiihrt man das

Alter Seisdedos, er sei in den siebzigem und

er allein sei verantwortlich fiir den Aufstand

gewesen. Er schreibt: When the FAI [. . .] de-

claration of libertarian communism reached

the local leader of the braceros — the septuage-
narian Curro Cruz, known as Seisdedos — he

decided to support it.« Der Aufstand ist also

das Werk eines einzelnen alten Marines. Anto-

ny Beever schliefllich teilt uns in einer der

neuesten Publikationen zur spanischen Ge-

schichte den »militanten« Charakter Seisde—

dos mit.

FaBt man die hier gegebenen Informatio-

nen zusammen, so war Seisdedos ein etwa 70

Jahre alter anarchistischer Veteran, der in frii—

heren Zeiten wohl auch als Dieb von sich re-

den machte. Im anarchistischen Syndikat ist

er der unbestrittene Fi'lhrer; auf seinen alleini-

gen EntschluB hin wird der Aufstand in Szene

gesetzt. Nach dem Eintreffen der Truppen ver-

barrikadiert er sich mit einer kleinen Anhan-

gerschar in seinem Hans und kampft dort hel-

denmiitig bis zum Tod.

Und nun zur Wirklichkeit

Tatsachlich war Seisdedos ein Kohler, ein ar-

beitsamer im Dorf beliebter Mann, der sich

zeitlebens kaum um Politik kfimmerte. Mit

dem anarchistischen Syndikat hatte er nur in-

sofern etwas zu tun, als seine Sohne und sein

Schwiegersohn Mitglieder waren. Man rief

ihn >>Sechsfinger<<, weil er einen verkfimmer—

ten sechsten Finger am Daumen hatte. Am

Aufstand beteiligte er sich nicht; er blieb — was

bei einem 73 Jahre alten Mann auch kaum ver‘

wunderlich ist —- in seiner Hiitte. Seine Sbhne

Pedro und Paco Cruz und sein Schwiegersohn
Jeronimo Silva betciligten sich aktiv an der

Belagerung des Polizeipostens. Nach dem

Eintreffen der Einheiten von Zivil— und

Sturmgardisten fliichteten sie sich in die Hfitte

von Seisdedos, wo sich auch Maria Silva (La

Libertaria), die Enkelin von Seisdedos, Pepa
und Francisco Franca und Manuel Lago befan-

den. Die erbitterte Verteidigung der Hliitte ist

insofem erkléirlich, als bei der Belagerung des

Postens der Guardia Civil zwei todliche Schiis-

se fielen; die zwei Sohne von Seisdedos, sein

Schwiegersohn und auch La Libertaria, die

nie ein H'ehl aus ihrem aktiven Eintreten fiir

das anarchistische Syndikat gemacht hatte,

muBten damit rechnen, fiir den Tod der zwei

Zivilgardisten verantwortlich gemacht zu wer-

den. Sie muBten sich in ihren Befiirchtungen
bestiitigt sehen, als der blutfiberstromte Ma-

nuel Quijada zu ihnen in die Hiitte gelassen
wurde. Beriicksichtigt man die Ermordung
der 12 Gefangenen, so ist diese unnachgiebige
Haltung im Nachhinein gerechtfertigt.

Zu dem Mythos Seisdedos haben viele In-

stanzen beigetragen. Er ist entstanden, weil

die Regierung einen Hauptschuldigen nam—

haft machen muBte, dem man die Verantwor—

tung fiir das brutale Vorgehen der eigenen
Krafte anlasten konnte. Ihr Sprecher, Anto-

nio de la Villa, wandte diese Taktik in der Cor-

tes—Debatte vom 1. Februar 1933‘ auch an und

sparte dabei nicht mit phantasievollen Aus-

schmiickungen. Seisdedos wurde auch von

den Bauern von Casas Viejas als dler Hauptver—
antwortliche genannt. Dies ist wenig erstaun-

lich: Seisdedos und seine Sohne waren tot, sie

konnten nicht mehr zur Rechenschaft gezo—

gen werden — wohl aber die fiberlebend'en

Dorfbewohner selbst und ihre Kinder. . . Die

Beschuldigung des Seisdedos war allein eine

Frage der Opportunitat. _

Die Literatur zur Geschichte Spaniens be-

faBt sich mit Casas Viejas nur am Rande; sie

fibernahm daher die amtliche Version, ohne

diese’ genauer nachzupriifen. Diese Vorge-
hensweise ist allgemein iiblich und muB‘ daher

nicht sonderlich beklagt werden. Dennoch ist

die Lust auffiillig, mit der die Autoren dieses

fiir sie so unbedeutende Ereignis. auszu-

schmficken wissen. Warum laBt Hugh Thomas

imaginare Flugzeuge fliegen und Bomben

werfen? Auf einem Hiigel Schanzen bauen,

hinter denen fliichtige Anarchisten kauern?

La Libertaria —— die von den Dorfbewohnern

aus dem einzigen Grund so genannt wurde,

weil sie ein Halstuch in den Farben der CNT

trug
— ladt beiThomas die Gewehre, die dieser

unabléissig auf die drauBen lauernden Polizi-

sten abfeuert. Es ist die Szenerie eines Kriegs—

filmes a la Hollywood.



Auf den verkriippelten-anarchistischen Bo-

sewicht leistete kein Autor Verzicht. Hatte es

Seisdedos nicht gegeben, so. hatte man ihn er—

finden miissen und gerade in der Paradoxie

dieser Aussage liegt ihre Wahrheit. Seisa'edos

is! in erster Linie eine Projektion der Autoren,

eine Figur, die die Kausalitiit der Ereignisse si-

chert und Sinn stiftet; unter Verzicht auf eine

Erorterung der objektiven Bedingungen des

Aufstandews kann die Kette von Ursache und

Wirkungsverha'ltnilssen aus der Subjektivitat
eines einzelnen heraus entwickelt werden.

Die Bedingung der Moglichkeit der Erzah-

lung derAutoren ist die >>erfundene<< Figur des

Seisdedos. Die Erkenntnis der logischen Wer-

tigkeit dieser »Erfindung« macht die Suche

nach dem Ort, nach der Stelle in der Denkbe-

wegung der Autoren, an der sich die Notwen-

digkeit der Einfiihrung dieser imaginiiren Fi-

gur in den Erzéihltext entscheidet, notwendig.
Der Aufstand in Casas Viejas steht, wie wir

gcsehen haben, im Zusammenhang einer Auf—

standsbewegung, die, von Barcelona ausge—

hend, nahezu die ganze Halbinsel erfaBt und

ein klares Ziel, die Zerschlagung der Repu-
blik und die Einffihrung des libertaren Kom-

munismus, verfolgt. Das anarchistische Syndi-
kat von Casas Viejas ist in den Plan eingeweiht
und fiihrt ihn in seinen lokalen Grenzen in der

Absiclit aus, Regierungskrafte zu binden, um

sie von den Zentren der Erhebung fernzuhal-

ten. In dieser Perspektive des Aufstandes,
dem eine durchgangig logische Struktur zu-

grundeliegt, kann der Figur des Seisdedos kei-

ne zentrale Wertigkeit zukommen.

Versteht man Erfinden als den Akt, einer

Idee einen Kérper zu geben (E. Claparedes),
dann wird die Motivation der Autoren, Seisde-

dos auftreten zu lassen, deutlicher. Die in Fra-

ge stehende Idee ist, dies bezeugt die Figur

des Seisdedos, die Idee des An archismus. Die-

se — ihre — Idee des Anarchismus konstituiert

diese Figur, in ihr wird manifest, was die Auto-

ren unter Anarchismus verstehen. Der landes-

weite Aufstand der CNT/FA] bot zu karges
Material, um damit ihre Vorstellung explizie-
ren zu konnen. Er war schlecht geplant und

durchgefiihrt; zudem unterlauft er in mancher

Hinsicht die noch heute gangige Definition
des Anarchismus in der bspw. festgestellt
wird, der Anarchismus sei organisations-
scheu. Die Auflistung der verschiedenen Ko-

mitees der CNT kann hinreichend illustrieren,
daB diesem Argument ‘kaum Triftigkeit zucr—

kannt werden kann. Auch die Planung des
Aufstandes steht im Widerspruch zur biirgerli-
chen Theorie des Anarchismus: diese postu-
liert, ein von Anarchisten inszenierter Auf-
stand habe spontan zu sein. Auch Fiihrerper—
sonlichkeiten fehlten, wenngleich e5 beriihm-
te Manner des spanischen Anarchismus, Dur-

ruti, Ascaso und Oliver waren, die den Plan

ausheckten. Da aber nicht sie, sonden die
Massen in Erscheinung traten, die Bewegung
mithin unter das Hierachieposmlat biirgerli-
cher Revolutionsvorstellung nicht zu subsu-
mieren war, bot sich der landesweite Aufstand
zur Explikation ihres Anarchismusverstand-
nisses nicht an.

CasaS Viejas und Seisdedos — Ort und Per-
son stehen in einem Identitasverhaltnis — bot

jedem der Autoren die Moglichkeit der sub-

jektiven Aussprache seines Anarchismusver—
standnisses. H. Thomas, der den Anarchismus
grundsatzlich von einem romantischen Ge-
fiihlswirrwarr inspiriert sieht, baut sich fiir sei-
ne Erz'zihlung romantische Kulissen auf: seine
Akteure handeln in Festungen, seine Sturm-

garden »rasen«. Salvador de Madariaga, nach
dessen Auffassu’ng der Anarchismus auf dem

»heillosen Optimismus Jacques Rousseaus<<

beruht, der den »blinden Enthusiasmus des

Mittelmeerromantikers<< aufwiihlt, laBt seine

Anarchisten heldenmfitig bis zum Tod kéimp-

fen. G. Jackson begniigt sich in seiner Kenn—

zeichnung des Anarchismus mit sproden Ur-

teilen wie: »infantil«, »utopisch« und »fehlge-
leitet<< und in diesem Sinn handeln auch seine

Akteure. lln der Figur des Seisdedos flieBen
die Anarchismusbegriffe and. -phantasien der

Autoren zusammen. Dar, Verdikt, dlas sie fiber

den Anarchismus gefallt haben, materialisiert
such in der miBgestalteten Korperliehkeit ihrcs

Protagonisten. Seine Bewegungen sind $0-

vvohl koordinien wie planlos. Seisdedos ist ein

Janusképfiges Zwitterwesen, zwischen Ratio—

nalitat und Irrationalitiit pendelnd und gerade
diese Gespaltenheit ist es, die die Analyse der

Autorphantasien so reizvoll macht. Bei der

Auflistung der diesem Wesen zugeschriebe-
nen Fahigkeiten und Eigenschaften stoBt man

zunachst auf ein offensichtliches Paradoxon:

In allen Erzahlungen wird Seisdedos eine un—

umschrankte Autoritfit und Befehlsgewalt zu-

erkannt. Der An archismus definiert sich aber

gerade daurch, daB jegliche Form von Autori-

tat, sei es die Autoritéit von Menschen oder die

Von Institutionen, kategorisch abgelehm
wurd. Auch der Hinweis auf groBe lFiihrerpcr-

stinlichkeiten des spanischen Anarchismus
Wie etwa Durruti oder Abad de Santillan ver—

féngt hier nicht, weil ohne weiteres der Nach-

weis zu fijhren ist, daB auch sie in Entschci-

dungssituationen sich dem Widerspruch anar-

chistischer >Gefolgs-«Leute beugen muBten.

Fuhrerpersonlichkeiten wie Bebel Oder Lieb-
knecht gab es nicht, weil es keine vergleichba-
re hierarchisch gegeliederte Parteiorganisa-
tron gab, die das »Gesetz der Oligarchie<¢ [di-
>Herrschaft einer kleinen Gruppe<, Anm. der



SE:Rcd.] hitte zur Vfirkung bringen konnen.

Dy: Kenntnis des spanischen Anarchismus

hattc die Autoren lehren mfissen, daB sie, wel-

ChCr Quellen sie sich auch bedient haben, ei-

ner offensichtlichen Finte aufsitzen. DaB sie

dcssen ungeachtet auf der Fiihrergewalt von

Seisdedos beharren, liiBt den SchluB zu, daB

solche Qualitéit notwendiger Bestandteil ihrer

Revolutionsvorstellung ist und tatsiichlich ist

die Schliissigkeit ihrcr Erzfihlungen von der

Gegenwart einer Fuhrerfigur abhéingig. Diese

Fiihrcrfigur allein verbiirgt die Sinnhaftgkeit
dcs Aufstandes ihrer Erzéhlung, der selbst

dann noch riitselhafi bleibt. . . .Man sieht sich

genétigt, die (. . .) Entdeckungsfahrt in die

Tlcfcn der Seele des Helden zu wagen. Dieser

ch ist vorgezeichnet, denn die Irrationalitfit

dcs Gcschehens und die Attribute, die Seisde-

dOS Zugeschrieben werden, zwingen einen In—

terpreten zu dieser Verfahrensweise. (. . .) Ei—

nc Aura des Unheimlichen umgibt diese Figur
und schon allein sein Name evoziert solche

Empfindungen. >>Sechsfinger<< verweist auf ei-

ne korperlichc MiBbildung, einen Mangel,
dcr hier ein zuviel an GliedmaBen ist. MiBge—

bildcte Menschen sind, wie unser Alltag be—

weist, nur schwer in die Gemeinschaft der

>>N0rmalen<< zu integrieren; es gibt Berijh—

rungsiingstc, die einen Kontakt nicht wiin—

SChcnswert erscheinen lassen. Ein Kriippel als

Unumstrittene Autoritéit eines Gemeinwesens

— das erweckt Assoziationen, die sich nicht im

Staunen fiber ein solches Phfinomen erschop-

fen. Auch wenn >>Sechsfinger<< nur e'ine Meta-

pher oder, wie Kern behauptet, ein iiblicher

Spitzname {fir einen Dieb ist, bleibt das Unbe-

hagcn, ja verst‘zirkt sich noch. In unserer Ge-

sellschaft wird Diebstahl nicht als Kavaliersde-

likt betrachtet, sondern ist, seitdern die biir~

gcrliche Klassc ihre Interessen mit denen des

Gcmcinwohls idcntisch gesetzt hat, ein schwe-

res Vergehen, das drakonischc Strafen nach

sich zicht und den Delinquenten aus der Ge—

scllschaft ausstoBt. Ein Dieb alsTrfiger abso-

luter Autoritéit ist uns nur schwer vorstellbar.

Da immcr zu unterstellcn ist, daB eine Uber—

lrctung — des GesetZCS oder einer gesellschaft-
lichcn Norm — immer auch ein psychischer
Akt ist,'hat die Ubertragung zu tun mit Sub-

vcrsion und der RiickschluB auf die Psyche
vcrankert dort den subversiven Antrieb. Die-

SC >>Scelen<< fiirchtet man, stattet sie aber nicht

mit unumschrfinkter Gewalt aus. Die Figur
dcs Scisdedos hat, um hier ein Fazit zu ziehen,

etwas monstrbses. Er ist die fleischgewordene
Angst dcs Burgers vor dem Anarchismus.

Angst ist auch der Effekt, der sich bei der

Betrachtung seiner »positiven Leistungen<<,

Scines Organisationsvermb'gens etc. produ-
ZIert. (. . .) Er ist der Fiihrer, der Kopf, der Or-

ganisator, der es versteht, die Leiber der Bau-
Crn zu funktionalisicren, ihre Kriifte zu einer'

funktionierenden Maschine zusammenzufas-

$011- Gcschmiert mit dem Ol des Leidens —

(die Bereitschaft der Bauern mitzumachen

muB auch einen matericllen Grund haben und

der kann kein andcrer als ihre elende materiel-

lc Situation sein) — produziert diese Revolu—

tlonsmaschine den ExzeB, der sich an die Be-

WuBthcit ihrcs Baumeisters zuriickbindet.

Dicscm Exzess fallen die Zivilgardisten zum

Opfcr, und diescs Opfcr ist der einzige Sinn,

den die Erzéihlung der Autoren als méglichen
ZuléiBi. Die anarchischc, entgrenzte BewuBt-

heit dcs Baumeisters, die wie ein Stiick wilde

Natur ist, vermag dicse Maschine zwar zusam-

menzusetzen und funktionsféhig zu machen,

kann sie im produktiven Sinn biirgerlicher
Okonomie aber nicht einsetzen. Statt des

Mangels produziert sie die Verschwendung,
setzt zfigellose Energien frei, die im Leeren

verpuffen, um so aller kalkulierenden Ver-

nunft Hohn zu sprechen. Das Unheimliche

dieser die Verschwendung produzierenden an-

archistischen Maschine ist ihre Anti-Okono—

mie...das Irrationale, das UnfaBbare.(. . .) Ist

das Kalkulations-, das Erkenntnisvermc'igen

des Seisdedos groB genug, um eine funktions—

fiihige Maschine zu konstruieren, so rnuB er

nicht nur um die Gesetze der Okonomie wis—

sen , er muB vor allern zur Erkenntis des unaus-

weichlichen Effekts, den diese Maschinerie

produziert, féhig sein. LéiBt er den Effekt als

den gewiinschten zu, so kann sein Denken

nach den Maflstéiben der biirgerlichen Ver-

nunft nur als Ver-riicktes bewertet werden —

Seisdedos ist wahnsinnig.
Die Eingrenzung des Wahns, seine Veror-

tung im Raster psychoanalytischer Begrifflich-

keit scheint dabei keine Rolle zu spielen. Und

doch: Seisdedos ist kein Individuum, wird als

solches in den Texten der Autoren nicht be-

schrieben. Seisdedos ist der Name fiir eine

Idee, ist ihr Reprisentant: die Idee des Anar—

chismus. Der Anarchismus produziert den Ef-

fekt, den die Autoren am Beispiel des Auf—

standes in Castas Viejas als wahnsinnigen ent-

hiillt sehen woillen. Casas Viejas ist fiir die but—

gerliche Geschichtsschreibung ein Modell,

das Kriterien fiir eine Atiologie [d.i. Lehre

vender Gesamtheit der Faktoren ,
die zu einér

bestehenden Krankheit geffihrt haben, Anm.

der SF-Red.] dies Anarchismus liefern 5011. A15

Inszenierung einer Schmie'rentragodie, die

sich der Geschichte bedient, um in sie die eige—

ne Mora'l hineinzulesen, soll sie der Abschrek-
kung dienen; insofern ist sie auch ein Loblied

auf die eigene Kraft und Herrlichkeit.

Das Thema »Entlarvung bilrgerlicher und marxisti<

. scher Geschichtsschreibung<< wird in einem der néch-

sten SF—Nummern mit einer kritischen Analyse von

Brenans und Hobsbawms »Millenarismus-Thesen«

fortgesetzt. Beides wird Bestandteil einer umfang—

reichen Arbeit sein, die Egon Meusel zur Zeit fiber

die Literatur zum Spanischen Bilrgerkricg schreibt.

Zur hiér erwéhnten Literatur: _.

Das Buch, das den Aufstand wahrheitsgemiiB schil—

dert ist von Jerome R. Mintz: The Anarchists of Ca-

_sas Viejas, Chicago 1982. Mintz hat fiir seine lRéchep

chen drei Jahre lang in ‘Casas Viejas gelebt. Bespro«

chen wurden: Gabriel Jackson: Annéiherung an Spae

nien 1898-1975,“ Frankfurt 1982; Salvador ide Ma—

dariaga: Spanien. Land,Volk und Geschichte, Miln-
chen 1983; Robert W. Kern: Red Years/Black Years.

A Political History of Spanish Anarchism 1911-1937,

Philadelphia 1978; Paul Pres‘ton: The Coming of the

Spanish Civil War. Reform, Reaction and Revolu-

tion in the Second Republic 1931-1936, London and
_

Basingstoke 1978; Antony Beever: The Spanish Civil
War, London 1982; Hugh Thomas: Der Spamsche

Biirgerkrieg, Frankfurt 1961.
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Interview mit der schweizer

Initiative >Zur Abschafiung der

Armee<(GSoA)

Friedenszeitung: Sind wir uns einig darin,

da/3 die Abschaffimg der Armee, eine

»Schweiz ohne Armee« cine Utopie ist?

Pestalozzi: Nein, das ist nicht meine Utopie.
Meine ist eine grundlegend andere Gesell-

schaft. Das ist eine Utopie, die wir alle zusam-

men haben. Die Frage ist nur, welchen Weg
wir einschlagen sollen, um uns endlich einmal

dieser Utopie zu néihern. Nicht die >Schweiz

ohne Armee< ist die Utopie, das ist nicht unser

Ziel, nur der Weg dorthin.

Steinacher: Ich wilrde aber doch meinen,
dal3 die Abschaffung der Armee ein wirkli-

Cher Schritt ist zu dieser Utopie. Angenom-
men, uns gelinge die Abschaffung der Ar-

mee, so wiire diese Gesellschaft der utopi-
schen um einen groBen Schritt nfiher.

Pestalozzi: Ja, man kann sagen, es ist sogar
die Voraussetzung filr die Verwirklichung die-

ser Utopie, aber die Utopie ist nicht die

>Schweiz ohne Armee<, das ist nur ein Mittel

dazu. Die Abschaffung der Armee reicht so-

lange nicht, als noch die heutigen Wirtschafts-

prinzipien bestehen oder solange wir noch ei-

ne Schule haben. Solange wir noch all das ha—

ben wie heute, veriindert sich fiberhaupt
nichts in unserer Gesellschaft. Das Ziel ist ei-

ne menschliche Gemeinschaft, aber die Ab—

schaffung dler Armee kann niemals die Utopie
selber sein.

1hr wollt eine Volksinitiative lanciererz als ein

ganz kankretes Mittel zur Verwirklichung die-
ser Teil-Utopie. Isl jedoch utopisches Denken
fiberhaupt sinnvoll? Bisher sind doch sc'imtli-
che rechten wie linken Utopien —

von einer voll

begliickenden kapitalistischen Konsumgesell-
schaft bis hin zu derjenigen eines selbstbe~
stimmten, aufrechten Ganges im Sozialismus—
vallig gescheitert. Der Zerstb'rung unserer Le-

bensgrundlagen und der Entwicklung zu

Kriegsgesellschaften haben sie nichls entgegen-
zusetzen. Kann es L'iberhaupt noch durum ge-
hen, an einer idealen Gesellschaftherumzustu-
dieren, wenn wir nurfroh sein kb'nnen, (Ia/3 es

nicht noch viel schlimmer wird?

Steinacher: Mir scheint, unter einer Utopie
verstehst Du eine Theorie, eine ausgefeiltc
Vorstellung, wie das im Detail aussehen muB.
Es stimmt, daB diese Vorstellungen im Unter-
schied zum Jahre 1968 nicht mehr so stark vor-

handen sind, aber wir haben doch noch Uto-

pien, sie sind vielleicht nicht mehr so ratiOnal

begn’jndbar. Ein Beispiel ist die Friedensbe-
wegung: Es féillt auf, wie die Leute in Ost und

West éhnliche Vorstellungen und Problem-

stellungen haben — daB sie nicht mehr so Weit
auseinander sind wie auch schon. Es sind eher

praktische Utopien im Sinne einer Bewegung.
Wir bewegen uns auf etwas zu und versuchen,
Ernst zu machen damit. Die Frags ist nur, wie

kénnen wir das umsetzen, wie sind wir erfolg-
reich damit?

Fiir die Abschal’fung der Armeen. . .

In der Sclhweiz hat sich eine Volksinitiativc

zurAbschaffung der Armee unter dem Namcn

>>Gruppe fiir eine Schweiz ohne Armee<<

(GSoA) gebildet. Schnell hatte ein Teil der

Friedensbewegung mit dem Vorwurf dcr

».Spaltung<< gegen diese Initiativgruppe Posi-
tion bezogen. Es wird befiirchtet —so die Kriti—
ker —, daB diese Initiative den radikalstenTcil
der Friedensbewegung fiir Diskussionen und

’Unterschriftssammlungen — anstatt ffir Aktio—

nen — vereinnahmt oder daB die zu erwartendc

Niederlage in einer Volksabstimmung sich nc-

gativ auf die Friedensbewegten auswirken
wird.

Diese Argumentationen scheinen uns recht

verdergrfindig und theoretisch, wir verhehlcn

nicht, unsere Sympathie mit der Schweizer

Aktion, die in ihren Fo‘rderungen endlicln an

einen Punkt kommt, an den sich die gesamte
Friedensbewegung nicht heranwagte. Was

nfitzt denn die schénste >>Massenbewegung<<
gegen ein paar Raketen, wenn diese Masscn

nur zu aktivieren sind, solange es nur um ein

»ZuvieI« und »zu Bedrohlich<< geht —wfihrend
die Militarisierung von Staat, Wirtschaft und

Denken auBerhalb jeder Diskussion bleibt.
Eine >>angemessene Verteidigung« im Be-

wuBtsein eben dieser >>Massen<< nach wie vor

Grundlage zu bleiben scheint. Wet jetzt den

Initiativen >>Spaltung<< vorwirft, verdeutiicht,
daB er selbst — trotz jahrelanger pazifistischcr
Arbeit — sich die Funktion und die Grundla-

gen des Militarismus nicht véilig klargemacht
hat und deslhalb mit seinen massenmobilisie—
renden kurzfristigen Initiativen immer wieder

scheitem muB. Wm fibemehmen ein Interview
der schweizer »Friedenszeitung« mit Mitglic-
dern der GSOA, darunter HansA. Peszalozzi,
Esther Steinacher und Jfirg Hagmann.

Pestalozzi: Bisher haben wir auf der ganzcn
Linie verloren, fiberall dort, wo wir geglauht
haben, irgend etwas fibers System verfindcrn
zu kénnen. Auf der anderen Seite abet habcn

wir unendlich viel gewonnen an ganz konkrev
ter Realisation eines anderen Lebens. Ihr

sprecht noch immer ideologiseh, von linkcn

und rechten Utopien, aber heute laufen doch

die ganzen Auseinandersetzungen véllig an—

ders. Es ist die Rebellion des Menschen gage“
das System.

Die Auseinandersetzung verléiuft zwischcn
oben und unten, oben das System mit der Hic-

rarchie, dem Patn'archalt; auf der anderen Sci—
te die Rebellion von unten, die es so nocl‘n niC

gegeben hat in der Menschheitsgeschichtci
DaB Hunderttausende von Menschen sage“,
Sle machen nicht mehr mit, sie leben grund-
séitzlich anders aus einem anderen BewuBt-
sein heraus. Da stellt sich doch nicht mehr die

Frage, wie sich das System verfindern liiBt,

sondern wie wir diese Rebellion von unten

stfirken kb'nnen, welche etwas grundlegcnd
anderes will als dieses System.

Flagmann: In den letzten zwanzig Jahrcn

smd doch einige Leute von weitergerichtetcn
Utopien mobilisiert worden. Jungk bezeich‘
net das als >>Menschenbeben<<. So finden sich
heute beispielsweise in Hainburg Leute fiber

alle ideologischen Lager hinweg.



if lm Rahmen der Ian-fibrigen Arheit diet Gefange-
neninitiative e.V. Dortmund mit Strafgefangenen
wurden wir in derVergangenheit sehr oft seitens der

Inhaftierten mit Bficherwfinschen angegangen.
Zwar verfiigt jede gréiBere JVA fiber eine interne Bfi-

cherei, doch lkonnen diese nicht alle Wfinsche und

Bedfirfnisse ihrer Leserschaft befriedigen.(. . .) Ver-

suchte die G1 in der Vergangenheit, Biicherwfinsche

der Gefangenen individuell zu befriedigen, so be-

gannen wir vor ca. 2 1/2 Jahren mit dem Aufbau ei-

ner Bficherei mit den Schwerpunkten fremdsprachi~
ge Literatur, Fach-, Sach- und Schulbficher. Uber

Fachzeitschriften [v3]. alte Nummern des SF] undTa-

gcsprcsse riefen wir offentlich zu Buchspenden auf.

Wir kontaktierten Verlage, gesellschaftliche‘Grup—
pen wie Kirche, Gewerkschaften und baten um Bij-

cher. Das Ergebnis zeigt sich respektabel: ’insgesamt

gingen per Spende ca. 8000 Bficher bislang ein. Nach

positiver Anlaufzeit, d.h. Kontakte in fiber 30 Haft-

anstalten in der gesamten BRD treten in der letzten

Zcit gehiiuft Schwierigkeiten auf. Inzwischen wer-

dcn in sechs Haftanstalten (. . .ab hier zensieren wir

sclbst, weil das folgende lediglich ein Grund ware,
daB unscre Knast(frei)exemplare nicht durchgelas-
sen werden; SF—Red.) unsere Bficlher nicht mehr an

die Gefangenen ausgehancligt. (. . .) Die notwendi-

gen Antrage auf Aushandigung gegen die Anstalts-

beschlfisse kosten Geld. Das Grundrecht auf Mei-

nungs- und Informationsfreiheit muB in westdeut-

schcn Geféingnissen teuer erkéimpft werden. Diesen

Kampf konnen die Gefangenen nicht alleine ffihren.

Die Bfichertauschzentrale hat hier ihren Stellen—

wort. Kontakt: GI e.V., Brunnenstr. 8-10, 4600 Dort-

mund; Konto: Stadtsparkasse Dortmund, BLZ

44050199, Kontonr.: 292048068.

* Persfinliche Beurteilunge‘n im Betrieb. Die Beur-

tcilungsaktion bei den gewerblichen Kolleginnen
und Kollegen dfirfte inzwischen abgeschlossen sein.

Die Beurteilungsbfigen haben ihren Weg in die Per-

sonalabteilung gefunden und sind dort in der Perso-

nalaktc der Beurteilten abgeheftet worden. Kommt

es in Zukunft, aus welchem Grund auch immer, fiber

irgcndeinen Kollegen zu einem Vorgang in der Per-

sonalabtcilung, greift sich der zustandige Sachbear-

beitcr die Personalakte des Betroffenen. Sein erster

Blick fiillt auf die letzte Benneilung und alles was

folgt ist dann beeinfluBt davon, was der Sachbear-

beiter aus diescr Beurteilung herausliest. Der Sach-

bcarbeiter bewertet die Beurteilung nach der Logik
des Bcurteilungssystems. D.h., die Kolleginnen und

Kollegen, die bei der 9-stufigen Beurteilung unter

der Stufc 5 (erffillt die Anforderungen in vollem

Umfang) eingruppiert sind, erffillen die ihnen ge-

stclltcn Aufgaben nicht in vollem Umfang. Sie geno-
rcn ffir den Sachbearbeiter also zu den negativ Beur-

tcilten, was dann entspreehend negative Folgen ffir

fiie Beurteiltcn haben kann. (...) Wer schon lange
1m Bctrieb ist, wird hoch eingestuft, wer das erste

Mal bewertet wird, liegt am niedrigsten. Folge: Jun-

go Kollcgcn stchen als Leute da, die den Anforde—

rungen ihrcs Arbeitsplatzes nicht voll gewachseng
'-

sind.(. . .) L9

Was ist also zu tun? Kolleginnen und Kollegen, die .

fiberzcugt sind, die ihncn aufgetragene.Arbeit vol] ('4‘
Zn erffillen, aber unterhalb der Beurteilungsstufe 5

Gingruppicrt sind, sollten sich zur Wehr setzen. Sie

solltcn sich bcim Vorgesctzten oder bei der Perso—

nalabteilung beschwcrcn. Man kann auch eine

Schriftliche Gegendarstellung verfassen und sie zur

Ablagc in dcr Pcrsonalakte an die PA schicken.

Oder man beschwert sich'beim Betriebsrat. Langfri-y—A‘v
stig mfisscn wir darauf hinarbeiten, daB die standi-

gcn Bcurtcilungen und Differenzierungen aufhéren.

Kontakt: Kollegen fiir durchschaubare Betriebsra-

larbcit, Hans—Werner KrauB, Kurmainzerstr. 84,

6230 F.—Sossenheim-80

1k Unterstiitzt Marie and Noel! Marie and Noel Mur-

ray sind zwei irische Anarchisten, die bereits seit

1975 im Gefangnis sitzen, da sie angeblich einen Bo-

lizisten erschossen haben sullen. Von einem Spezial-

gericht (ohne Geschworene) wurden sie zum Tode

verurteilt. Durch den nationalen und internationa-

len Druck, der auf die damalige irische Regierung
ausgefibt wurde, entkamen sie knapp dem Schicksal,

.

vom Staat durch Erhangen ermordet zu werden. Un-

ter scharfen Sicherheitsbedingungen sitzen sie ihre

Haftstrafe momentan irn Geféingnis von Limerick

ab. Marie und Noel sind verheiratet und lebten

schon zusammen, bevor sie verhaftet wurden. Pro

Woche hat man ihncn gemeinsam einen 1-Stunden-

Besuch zugestanden. Dieser wird die ganze Zeit

fiber von den >>screws« (Gefiingnisbullen) fiber-

wacht. Die Behfirden betrachten dies als Privileg
und keinesfallsetwa als ein Recht und kénnen den

Besuch jederzeit wieder rfickgangig machen. Die

Murrays haben sich entschlossen, cinen ProzeB ge-

gen den irischen Staat anzustrengen, um »conjugal

rightzs<< (eheliche Rechte)‘ durchzufechten. Dies wird

ein MusterprozeB sein, dem insbesonolere im stock-

katholischen Irland, we die katllolische Kirche fiber

einen auBergewfihnlich starken gesellschaftlichen
EinfluB verfiigt, eine enorme Bedeutung zukommt.

Wenn die Murrays ihren ProzeB gewinnen, werden

auch alle anderen verheirateten Gefangenen in iri-

schen Gefangnissen davon profitieren konnen. Nach

Aussagen unserer Rechtsberater hat der Fall als in-

temationaler Priizedenzfall (evtl. vor dem Europai-
schen Gerichtshof in StraBburg) eine Gewinnchan-

ce, doch wie gewc‘ihnlich wird er Geld verschlingen.
Es gibt in Irland fiir verfassungsmafiige Prozeralle

(da die irische Verfassung die »Unversehrtheit der

Familie<< garantiert, wird der ProzeB auch auf dieser

Grundlage geffihrt werden) keinen freien Rechts—

beistand und unsere Anwalte schatzen, daB sich die

zu erwartenden Kosten auf mindestens 5.000 irische

Pfund belaufen werden. Spenden werden also drin-

gend benotigt. Wir bitten euch, so groBzfigig zu ge-

ben, wie ihr nur konnt, um diese Kampagne zur

Durchsetzung von >>conjugal rights« fiir Gefangene
zu unterstfitzen. Bitte schiekt die Spenden entweder

direkt an uns: Bank of Ireland, Baggot St. ,
Dublin 2.

Account No. 48034387.

oder in der BRD auf das Konto: KSK Gottingen

(Inh. Winand Ehls — Stichwort Marie und Noel —Nr.

100148888.

Bei Winand Ehls, Bfihlstr. 28a, 3400 Gottingen

gibt es auch lnformationen fiber die Geschichte und

Tradition irischer Anarchisten; zur Zeit reorganisie-
ren sich die verschiedenen irischen Anarchisten—

gruppen als »Workers Solidarity Movement

(WSM)« mit der gleichnamigen achtseitigen Zeitung

>>Workers Solidarity<<; d.h. sie beziehen sich bewuBt

auf die Tradition des Anarchosyndikalismus, In ih-

rer ersten Nummer fanden sich neben Artikeln zum

>Nationalen Plam der sozialdemokratischen Fitzge-

rald-Regierung, einem Bericht fiber einen Streik in

der Supermarktkette Dunne’s Stores auch ausffihrli-

che fiber den britischen Bergarbeiterstreik und die

SMOT, einer Organisation russischerAnarchisten in

der UdSSR.

Satan lurid Beelzebub

. * Initiative zur Grfindung einer westeuropfiischen
Dissidentenbewegung. In Westeuropa besteht die

Illusion, daB es in diesem Teil der Welt keine politi-
schen Flfichtlinge bzw. keine politischen Gefange-
nen gibt. Wir wollen vor allem — aber nicht aus-

schlieBlich - das Problem der Totalverweigerer auf—

greifen, weil es derzeit die am meisten verbreitete

Form von Dissidententum in West—Europa ist. Die

zu grfindende Organisation richtet sich direkt an die

Betroffenen, um ihnen ein internationales Forum zu

bieten. Die Moglichkeiten einer solchen Organisa-
tion sind groB: sie konnte Probleme internationali-

sieren (wie 2.13:. in den Fallen Negri, RADIKAL,

Croissant etc.) und somit eine Gegenmacht stellen

gegen die internationale Repression; darfiber hinaus

kéinnte sie heifen bei der Koordination gleichartiger
Falle, etwa Pressezenzsur und Wehrpflicht. Unsere

Adresse ist vorlaufiger Kontaktpunkt: Guust Lagol-
fe, c/o West-européiisclhe Dissidentengroep, PE 546,
B-9000 Gent.

*Totalverweigerung. Am 11.2.85 .sprach Richter

Braun vom Amtsgericht Stuttgart das Urteil gegen

den Totalverweigerer Christian Alberter (21) ans

Bayreuth: sechs Monate Iugendstrafe (weil die Per-

sonlichkeit noch nicht ausgereift seil) ohne Bewah-

rung. Christian hatte seinen Zivildienst in einem

Stuttgarter Altenheim am 9.4.84 nach neun Mona-

ten abgebrochen. Der anerkannte Kriegsdienstver-

weigerer erklarte vor Gericht, daB seine Totalver-

weigerung ein Teil seines eigenen Befreiungs— und

Emanzipationsprozesses sci, (let auf dem Weg zu ei-

ner neuen Gesellschaft, in der Menschen offen und

ehrlich miteinander umgehen, ffir jeden einzelnen

Menschen notig sei: Opportunismus und Apathie,
das Einfiigen in vorhandene Zwange und Normen,

den allgegenwartigen >>destruktiven<< Egoismus
macht er verantwortlicht fiir politische Miseren:

Christian versuchte die globaien Zusammenhange
zwischen Hunger, Rfistung und Umweltverschmut-

21mg aufzuzeigen. . . Christians Friedensbegriff
schlieBt jegliche Einplanung in Kriegsvorbereitun-

gen aus, auch eine zivile Einplanung, die dutch den

Zivildienst gegeben ist. Kontakt: Chr. A., Wasgen-
str. 75/25, 1000 Berlin—38
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. * Betr.Atomsd|uIzbunker. Da in letzter Zeit auffél-

lig viele Anstrengungen unternommen werden, den

Bfirgern einerseits »ihre« Atombunker schmackhaft

zu machen und andererseits konsequente Verschleie-

rungstaktik betrieben wird, fiihlen wir ixns verpflich-
[61, die Augenwischerei und den bislang seichten ln-

formationsfluB der zustéindigen Stellen auf’s Sch'airf-

ste zu kritisieren. Wer Bunker baut, n‘cihrt die Illu-

sion, es giibe einen Schutz im Atomkrieg. Das Ver-

nichtungspotential atomarer Waffen betréigt zur Zeit

ungeffihr 13 500 Megatonnen, damit léiBt sich tfiglich
fiber 30 Jahre lang das AusmaB aller Verwfistungen
des 2. Weltkriegs herbeiffihren.

Menschen in Bunkern ersticken. Wer nicht sofort

durch die direkte Strahlenwirkung stribt, ist der lang-
fristigen BeIastung durch radioaktiven Fallout ausge-

setzt. Erde, Wasser, Pflanzen und Tiere sind ver-

strahlt, die schiitzende Ozonschicht ist zerstort, die

Temperaturen sinken in Minus-Bereiche. Auch bei

der unrealistischen Annahme, es werde »nur« ein

konventioneller Krieg gefiihrt, gibt es keinen Schutz

im Bunker. Uber ganz Europa breitet sich ein friedli-

Cher Atombombenteppich: Rund 150 Kemkraftwer-

ke sind installiert und bereits geziindet; ein Unter—

brechen der Kiihlung der Brennstébe durch Kriegs—
einwirkungen, etwa Stromausfall, fiihrt zum Uber—

hitzen, zur Zerstérung der Anlage. Radioaktive

Strahlung, die noch sehr viel langsamer abklingt als

der Fallout einer Atombombe wird frei. Schutzbun-

ker sind — wie die Absurditiit der weltweiten Hochrfi-

stung—Ausdruck eines geradezu krankhaften Sicher—

heitsdenkens. Aber nieht nur dies: Das natiirliche

Schutzbediirfnis des Menschen wird miBbraucht, um

das \Mderstandpotential gegen den Einsatz von Mas-

senvemichtungswaffen, gegen Atomkraftwerke und

andere Risikoherde zu schwfichen, indem man Uber-

lebenschancen vortfiuscht.(. . .) Es gibt zur Zeit kei-

ne Verpflichtung zur Erstellung offentlicher Schutz-

bauten, auch wenn geme das Gegenteil behauptet
wird. Das Anti-Atom-Bfiro fordert die Verantwortli-

Chen auf, ab sofort sémtliche Investitionen fur Atom-

bunker zu streichen und die freiwerdenden Gelder

vor allem demokratischen Projekten, wie der Forde-

rung alternativer Energien, Entschwefelung von

Kohlekraftwerken etc. zukommen zu lassen. Kon-

takt: Auf dem On 10; 3549 Diemelsatdt-Wethen

Peter-Paul Zahl

nachtvorstellung

auf vielfachen wunsch

altgewordener
rocker & cineasten

zeigen die filmkunsttheater
unserer stia'dte

um 23.00 uhr

nur noch horrorfilme

mit meiner alten flamme
wir sahen

. die wochenschau

‘kauften uns eiskrem

und lehnten uns richtig
zurfick

als hauptfilm
zeigten sic

in panavision
16-kanal stereo

den freiheitlicluten staat

den wir je

aufdeutschem boden besaflen

au mann

war dasn schocker
die ganze nacht

konnten wir

vor furcht

nicht mehr schlafen

* NEUERSCHEINUNGEN, die dem SF zuge-
sandt wurden. Eine ausfiihrlichere Rezension behal-
ten wir uns teilweise vor.

* Die konventionelle Aufriistung fiir die 90er Jah-
re — Analysen und Dokumente aus den Schubladen
des Bundesverteidigungsministeriums. Verlag We.
ber, Zucht und Co. 1984, Steinbruchweg 14, 3500
KassekBettenhausen, 7.80DM
*

Andreas Bohl: Revolution in Spanien; ab-Verlag
Miinchen 1984, WeiBenburgerstr. 17, 8000 Miln-
chen-SO; 16.-DM
*

Joanna Russ: Wir, die wir geweiht sind. . . (Scien-
ce Fiction der allerdings das Niveau der vorausge-
gangenen >Frauenstehlerin< nicht erreicht);' fiber-
setzt von Alexandra Bartoszko, 18.-, Medea-Verlag-
Vertrieb: FLV, SchloBstr. 94, 6000 Frankfurt-90

’

*

Roger Knobelspiess: QHS — Der langsame Tod'
Rhizom-Commune Verlag 1984, Schlosserstr. 28a,
7000 Stuttgart

'

*

HOSI Wien: Rosa Liebe unterm roten Stern~
Friihlings ErWachen im Verlag Libertére Assozia:
tion, Ottenser Hauptstr. 35, 2000 Hamburg-50
13,80DM

’

*

Ulrich Klemm: Die libertéire Reform iid
'

Leo Tolstois und ihre Rezeption in Degtscellfigfdk
Trotzdem-Verlag, Dfitzingerstr. 130, 7031 Grafe:
nau-l; Reihe Libertéire Wissenschaft; 152 5.20.-
*

Heinz Jacobi: Basta (Gedichte), Brfiuer Verlag
PrinzregentenstraBe 13, 8000 Miinchen

,

glananECoby
und die Anféinge der Demokratie‘

. . . ietz Nachf. Verla
, Go

7

’

143, 5300 Bonn—2
g desberger Allee

*

Lily Braun: Memoiren einer Sozialistin. Ge—
schrieben im Stil eines zeitgenossischen Unterhal-
tungsromans. 1909 erschienen. Der Roman vermit-
telt Eindn’icke in die sozialen Verhfiltnisse, in die
Arbeit der proletarischen Frauenbewegung und de-
ren Schwierigkeiten mit der biirgerlichen Frauenbe—
wegung. Verlag Dietz Nachf., Godesberger Allee
143, 5300 Bonn-2; 820 5., 19,80DM
‘

Die >Machtergreifung< , Tagebuch einer Wende —

nach Presseberichten vom 1. Januar bis 6. Minn

{1933; hrEg.
v. Wieland Eschenhagen, Luchterhand-

er ag, onnersber rin 18a, 6100
S" 12,800M

g g Darmstadt, 232

*

Sie machen uns langsam tot. Zeugnisse politi-
scher Gefangener in Deutschland 1780-1980' hrsg. v

Kurt Kreiler, Luchterhand-Verlag, Donnersberg:
nng 183, 61 Darmstadt. 279 S., 15,80DM

Bernt Engelmann: Die Freiheit! Das Recht! —Jo-*

ir 30 Jahre NATO-Mitgliedschaft — das reichtl lm

M811985i5hrtsichzum30. mal derEintrittderBRD
in die NATO, fast gleichzeitig mit dem 40. Jahrcstng
der Niederlage Nazi-Deutschlands. Aus diesem An-

laB SChlagen wir Anfang Mai eine dezentrale Anti-

NATO-Wodie vor.(. . .) Der Austritt der BRD aUS

denNATO wfirde das ,,Bfindnis“ seiner Aufmarsch-
basns gegen die Linder des Warschauer Paktes und

zugleich einer wichtigen Drehscheibe ffir Interven—

tionen in der 3. Welt berauben. Auf der anderen Sci»
te ist die BRD ohne die NATO zu eigenstfindiger
GroBmaehtpolitik kaum mehr in der Lage. Die For-

derung nach einseitigem und bedingungslosem NA—

TO-Austritt setzt somit genau dort an, we sich die

2}!!!) Krieg treibenden Kréfte bfindeln. Die SPD und

efmge Friedensforscher propagieren demgegeniibcr
e_me NATO-Reform, hin zu konventioneller, »dcfen-

Siver<< Bewaffnung. Die SPD reehnet selbst mit Zeit—

rziumen von bis zu 15 JahrenlAbgesehen davon ist ei—

nelUmorientierung der NATO auf konventionellc

Knegsfiihmng fiberhaupt nicht defensiv: Das bcwei—
sen die konventionellen Kriege von NATO'Staatcn

gegen die 3‘ Welt, das beweist der »konventioncllc«

Rogers-Plan, der in der Frage der offensiven Kricgs-

fullrung (»deep strike«) mit der Airland-Battle-Dok-
tnn deckungsgleich ist. Die Verabschiedung des R0-

gets-Planes als offizielle NATO-Doktrin demon'

striert drastisch, wie illusionér das Hoffen auf cinc

Reform der NATO von innen heraus ist. Dies ist kCi"

TAktionsvorschlagm Nach einem hektischen 11nd

uberladenen Friedensherbst brauchen wir jetzt V0“

rangig die inhaltlichen Debatten und zwar mit dCl’

Bevélkerung. Fiir eine Anti-NATO-Woche 3“” es

Vor On mannigfache Ansatzpunkte... Wovon Wil’

nichts halten, ist statt einer solchen Woche zum “on

Mal >>Friedenswochen« durchzuffihten, die als mil"

lerweile bloBeTraditionsveranstaltung ohne klarc in—

haltliche StoBrichtung zu verpuffen drohen. Die FOP

de
rung nach NATO-Austritt ist im Augenblick in def

Bevolkerung genausowenig mehrheitsffihig, wie GS

das NEIN zur Stationierung etwa 1979 war.. . _Ermu-

tlgend ist immerhin, daB nach einer Umffagc dcs

SPIEGEL ein Dn'ttel der Bundesbiirger ffir cine

Neutralitéit der BRD eintreten. . .

Kontakt: Biiro Volksbegehren, z.Hd. Stefan Kufl,

Kissmgerstr. 663, 7000 Stuttgart 50 (Unterstfitzcr
u.a. Thilo Weichert,(MdL); Bemd Ulrich Jung,
BHA-Vertreter der GRUNEN BaWfis, usw.)

Vorankiiudigung:
Ende April erscheint:

‘k'Franz Pfemfert: lch setze diese Zeitschrift wider

diese Zeit; hrsg. v. Wolfgang Haug. Ziel dieser Auf'

gabe ist es (135 >>Phiinomen Pfemfert<< — so Franz Jung
—

vorzustellen. Das Buch enthélt neben einem 8115‘

fiihrlichen biographischen Vorwort, sozialpolitisc"c
und kulturkritische Texte Pfemferts zwischen 1909'

1932 und umfaBt sein Engagement ffir den EXPTCS‘
sionismus genauso wie ffir Anarchismus und Ratc-

kommunismus. Luchterhand-Verlag, Donncrsbcrg'

ring 183, 61 Darrnstadt; 240 S., 14,800M
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Spuren der Besiegten
Die »Spuren der Besiegtem heiBt ein dreibéin—

diges (Anti-) Geschichtsbuch, das im Novem-

ber 84 bei Rowohlt erschienen ist. Der Autor

Hellmut G. Haasis (vgl. seinen Beitrag in SF-

Nr.7 zum >Hambacher Fest<) sammelte die

Quellentexte aus schwer zugénglichen Ar—

chivbestéinden unter dem Gesichtspunkt, die

Verlierer der Geschichte ins Gedfiichtnis zu

rufen. »Die verdréingte Uberlieferung nicht

aufzugeben, stellt eine Sympathieerkliirung
dar, wir selbst wollten die uneingeldsten Frei-

heitssehnsiichte nicht vermodern lassen<<.

(8.1117, Bd.3)
DaB der Versuch - den >schwarzen Faden<

der Geschichte aufzustébern — gelungen ist,
beweist uns schon der siiuerlich-beleidigte
Ton, mit dem der Chefredakteur des otv-ma-

gazins, Dieter Schneider, auf die 3 Béinde rea-

giert hat: >>Unvereinbares miteinander ver-

gleichend, will der Autor ganz offensichtlich

Munition liefem ffir auBerparlamentarische
(oder muB es heiBen antiparlamentarische 7)
Aktionen (. . .) Wirre kleinbfirgerliche Tréiu-

me von einer Revolution mdgen da hinein-

spielen.« (6tv-magazin, 1/85). Eine wahrhaft

bezeichnende Rezension fiir einen gut bezahl-

ten Vertreter der Staats—»diener«. Erschrek—

ken kann der Vorwurf des »Antiparlamenta-
rismus<< hdchstens einige >>verschlafene Bie-

derfrauen und Biedermfinnem (so Haasis),
fur den Autor und Herausgeber selbst dfirfte

es eher ein verquer daherkommendes Lob

sein, wenn sich die »Richtigen« firgern.
Die drei Biinde enthalten viel interessantes

Material und sind auch einzeln zu erwerben.

Ein auszugsweiser Uberblick: Band 1 setzt zur

Zeit der Romer ein und berichtet u.a. von ei—

nem Soldatenaufstand in Koln im Jahre 14;

Bauern-Aufstz‘inde bestimmen den weiteren

Charakter dieses Buches und man erlebt

Uberraschungen — so z.B. wenn man feststel-

len muB, daB die Kreuzzfige bisweilen in

Worms oder Mainz uncl nicht etwa im »Heili—

gen Land« stattfanden. Ein Kreuzn’tterheer

totete 1096 )im Vorfiberziehem die jiidischen
Einwohner dieser Stéidte.

Stadtgeschichte, die Schweizer Eidgenos-
sen, die Hussitten — aber auch unscheinbarere

Bewegungen — die Banditen z.B. — komplet-
tieren die lange Reihe von Gruppen, die sich

gegen Herrschaft emporten.
Band 2 erweitert diesen Kreis der Bauern,

Frauen und Juden zunéichst um die Zigeuner.
Haasis druckt einen Brief eines Zigeuners an

seine Frau (ca. 1755) mit der Bemerkung ab:

>>Texte von Zigeunem, dazu noch in ihrer ei—

genen Sprache, sind von gréBter Seltenheit;

todgeweihtes Freiwild brauchte nicht zu

schreiben, sondem nur zu sterben.« (5.492,

Bd.2) Mit Gesellenstreiks 1726-29 in Augs-

burg beginnen die Kéimpfe der Arbeiterbewe—

gung; mit dem Widerstand gegen den 7-jéihri-

gen Krieg finden wir ein friihes Beispiel von

breiten Verweigerungsaktionen der Bevdlke-

rung gegenfiber den militiirischen Interessen

ihrer Fiirsten und Konige. Kein weiter Schritt

bis zur >>Untergrundliteratur aus Stuttgart<<

(1790-94), die sich gegen den Hunger des Vol~

kes und die Verschwendungssucht des Hofes

wandte.

Band 3 beginnt mit der in Deutschland ab

1848 fiblich werdenden >>Emigration<< und

»Flucht« und wfirdigt das ffir Deutschland

neuartige Bruchsaler Mz‘innerzuchthaus mit

Einzelhaftzellen (nach USA-Vorbild) als

>>Stammheim der 48er« (der Rowohlt-Lektor

dfirfte >Holtzbrinck sei Dank< einen SchweiB-

ausbruch bekommen haben).
Arbeiterwiderstand, Anti—AKW-Bewe-

gung, der 17. Juni 1953 und die Uberzeu-

gungstaten, die seit 1850 Berufsverbote nach—

sichziehen, finden ihren Platz. Und die Anar-

chisten?

Wir finden sie (wie es sich gehort?) zusam-

men mit der Polizeistaatsentwicklung unter

denSozialistengesetzen (ab Seite 846, Band

‘3). Angesichts des 100. Jahrestages der Hin-

richtung von August Reinsdorf (im Februar

1885), zitieren wir hier ausffihrlicher:

»Die politische Polizei PreuBcns wurde in eine bis-

her ungeahnte Konjunktur hineingezogen. Sie mau-

serte sich zu einem eigenen, riesigen Apparat, konn-

te ihren Eta: von 1877 his 1881 um das Fiinfzehnfa-

che steigem. Hunderte von Agenten verbreiteten

MiBtrauen, lieferten allein im Jahr 1881 rund 3100

Berichte ab. Lockspitzel provozierten oder schufen

erst strafbare Tatbesténde — ein Mittel, das bis heute

nicht aussterben will. Verdéichtigte wurden fiber-

wacht.
.

Die osterreichische Monarchie machte da keine

Ausnahme. Wenn es sich um die Beobachtung VOn

Sozialisten oder gar Anarchisten handelte, stellte

sich das beste Einvemehmen mit dem Deutschen

Kaiserreich ein. Davon zeugt ein BeschluB des hayri-

schen Innenministeriums vom l. Oktober 1880, als

wertraulich< bezeichnet. Es ging um Rivalitéiteh in

der Arbeiterbewegung, zwischen den GemfiBigten
um die Zeitung >>Sozialdemokrat<< (Zurich) und den

Anarchisten um Johann Mosts Zeitung »Freiheit«

(London).
)Der Wiener Palizei fie] ein Individuum, welches am

I 7. September milder Westbahn in Wien eintraf, aus

dem Grunde auf, weil dasselbe mit notarischen An»

hiingern der sozialdemakmtischen Partei in Verkehr

trar. Die Uberwachung ergab, 'dafl der Angekomme—

ne vorzugsweise mit dem im 3. Bezirk Hauptstrafle

Nr. 32 wahnhafren Herausgeber der Schneiden‘ach-

zeitungAnton Wehl verkehrte und mit dem aus Buda-

pest signalisierten Andreas Essl identisch list. Derselbe

hielt sich durch zwei Ndchte unangemeldet bei Anton

Wehl auf. Am 18. September fand sich £55! in einem

Konvenn'kel van Parreigenossen ein und erklfirte da-

Selbst, dafi es seine Aufgabe sein werde, van nun an

die Parteigenossen in das Lager Mast’s hiniiberzufu‘h-
ren. Am I9. September morgens wurde Essl aus dem

unangemeldeten Unterstandsorte zum Amie gestellt
und einer eindringlichen Perluslrierung (Untersu—

Chung) unterzogen. Andreas 553! is! zu Windische—

schenbach in Bayem geboren und heimatberechtigl,

46 Jahre all, kalholisch, verheiratet, Herremchneider

und seit dem Jahre 1857 in Budapest domilizierend.

Er scheint daselbsr ein hervarragender Mitglied der

sozialdemokratischen Fraktion zu sein; denn er ge-

hért dem Redaktionskomitee der dortigen sazialisri-

schen Journale an, is! Contra/[0r der Arbeiterkran-

ken- und Invalidenkasse sowie Funkrioru'z’r im Fachr

vereine der Schneider. (. . .)<

Von London, wohin Most nach lingerer Verfolgung

emigriert war, hielten Abgesandte die Verbindungen
der illegalen Gruppen aufrecht. Sie erfreuten sich

der besonderen Aufmerksamkeit der Uberwa-

chungsorgane. Am 2. Februar 1881 erlieB die pféilzi-
sche Regierung folgende Anordnung:
)Eine gewisse Marie Roth, etwa 30 lahre alt, dunkel-

braunes Haar, dunkle Augen, blasse Gesichtsfarbe,
hdfllich, etwa 5 Fuji 2-3 Z011 grofl, geborene Schwei-

zerin, aus der Gegend am Bodensee, bis vor kurzem

Erzieherin bei einem engltlschen Prediger, ferlig
deutsch, franzésisch und englisch sprechend, inlime

Freundin Mosl’s, ist soeben zu agitatorischen Zwek-

ken nach DeuLschland abgereist. Most enLrendet fiber-

haupt unstelle der Verhafrelen neue Agitatoren nach

Deutxchland, deren Namen ich indes noch nichrange-
ben kann. (. . .)(

Neben Most entwickelte sich der am 31.1.1849 in

Pegau (Sachsen) geborene Schriftsetzer August
Reinsdorf (1849-85) zu einem der energischsten
deutschen Arbeiteranarchisten. Am 2.6.1881 wurde

er aus Berlin ausgewiesen, am 28.6. aus Leipzig. Un-

heilbar an der Schwindsucht leidend, einer verbreite-
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ten Berufskrankhcit der Schriftsetzer, wollte er noch

Rache nehmen an den Herrschenden, bevor er ster-

ben muBte. Aber schon 1881, lange bevor Reinsdorf

aus Verzweiflung fiber die staatliche Unterdn'jk-

kungsmaschinerie zu Dynémitattentaten griff, kur—

sicrte auf den Amtern vertraulich sein Steckbrief,
hier in der pffilzischen Fassung vom 24. Oktober

1881:

)Vertraulichen Nachrichten zufolge ist der bereits be-

kannte Freund Hddels (Max Hadel veru'bte I878 ein

fehlgeschlagenes Attentat auf den Kaiser) und Anar-

chist, Schriftsetzer Friedrich August Reinsdorf, alias

Gfeller, alias Steinberg, am 31. Januar 1849 in Pegau
(Karaigrcich Sachsen) geboren, 1,79 Meter grofi, knif-
Iige Statur, kraases Haar, hohe breite Stirn, braune

Augen, breile Nase, zurfickstehender Kinn, dicke

Lippen, blonder Bart, gesunde Gesichtsfrabe, breites

Gesicht, Leberflecken aufder rechten Bras! und dem

linken Schulterblatt, Narben am linker: Schienbein,
Von Freiburg i.d. Schweiz mi! revolutioniz'ren Flag-
schriften nach Deutschland abgereist. Dem Verneh-

men nach will er auf Umwegen nach Berlin. (Speyer,
Landesarchiv, H 46, Nr.403). «

Am 28. September 1883 versuchte eine anarchisti-

sche Arbeitcrgruppe aus Elberfeld und Barman

(heutc Wuppertal), bei der Einweihung des Nieder-

walddenkmals (bei Riidesheim/Rhein) den Kaiser

samt dem Denkmal in die Luft zu sprengen. Die

Zfindschnur erlosch immer wieder. ‘lDanach wurde

neben einem anderen auch Reinsdorf hingerichtet,
obwohl er am Versuch gar nicht teilgenommen hatte.

Gcgen Sozialisten wie Anarchisten brauchte es die

Justiz nicht so genau Zu nehmen. (. . .) In einer >Uber—

sicht fiber die allgemeine Lage der sozialdemokrati-

schen und revolutionéren Bewegung< vom 6. Juli

1885 schrieb der Berliner Polizeiprésidcnt, praktisch
der Chef der deutschen Geheimpolizei fiber die

Anarchisten:

;Der Prozefi Reinsa'orf und Genossen hat einiges
Licht fiber die im Wuppcrtal befindlichenAnarchisten
verbreile! und Anhaltspunkte fiir deren fernere Beob-

achlung gegeben; aus anderen Wahrnehmungen geh!
hervor, (la/3 auch in Berlin. Magdeburg, Branden-

burg, Breslau, Mannheim and einigen anderen Orten

am Mittelrhein Anarchisten in gréfierer Zahl vorhan-

den sina'. Ihre Tatigkeit scheint sich aber hauptsiich-
lich aufden Bezug und die Verbreitung der »Freiheit«

zu beschra‘nken, wahrend in der Umgegend von El-

berfeld im Winter wiederholt aufriihrerische Plakale

mi! der Aufschrift: »Hocl1 die Anarchie, hoch die

Most'sche Freiheit! Nur Dynami! kann uns helfem
wahrend der Nachlzeit an Hamern und Biz‘umen an-

geklebt warden sind. Die BerlinerAnarch isten halten

sich, narfirlich ohne sich als solchefarmlich zu erken-

nen zu geben, noch immerzur Sozialdemokratie, aux

der sic hervargegangen sind, um im Fall derAaswei-

sung ihr Anrechr auf die Unlerstfitzung seitens der

Partei zu behalten.

Das Organ der Anarchisten, die »Freiheir«, wird

dem Vernehmen nach in 5000 Exemplaren gedruckt,
von denen 500 in Amerika bleiben und die ganzen Ko-

sten decken milrsen, wiihrencl 4500 meistens ohne je—
de Aursicht auf Bezahlung nach Europa kammen,

um auf verschiedenen Wegen nach Deulschland and

Osterreich eingefi‘ihrr zu werden. Fru'her wurde dieser

Schmuggel von England und der Schweiz aus, teils di-

rekt, teils auf Um wegen fiber Belgien oder Italien be-

!rieben. Infolge der jiingslen, in der Schweiz stattge-
habten Ausweisungen diirfte, wenigstens bis sich die

Verha'ltnisse dart wieder konsolidiert haben, die

Schweiz au/Ser Betracht bleiben and die Einfiihrung
allein von England aus startfindenxrv

Anmerkungen:
Hellmut G. Haasis

Spuren der Besiegten
I. Freiheitsbewegungen von den Germanenkémp-
fen his zu den Bauernaufstéinden im DreiBigjiihrigen

Krieg,404 S., 16,80 DM .

II. Von den Erhebungen gegen den Absolutismus

bis zu den rcpublikanischen Freischiirlern 1848/49;

360 S., 16.80 DM

Ill.Freiheitsbewcgungen vom demokratischen Un-

tergrund nach 1848 bis zu den Atomkraftwerken, 382

S., 16,80 DM

Band 3 enthiilt ein Namens- und Stichwortregister

ffir alle drei Bande; jedes einzelne Kapitel beschlieBt

cine im Durchschnitt l-seitige Literatur— und Quel-

lenliste.

Wolfgang Haug
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Sozlale Kempfe im Frankreich der ersten Hélfte des neunzehnle; Jahrhunderts: 1831 “I‘d

dann.w1eder‘ 183d .erhoben sich die Lyoner Seidenweber. Uber den Aufstand von 1831

sehrelbt [jouls Hentierf »Da, als die Not immer boner stieg, beschloesen am 20. November
the Arbelter der auf emem Hiigel gelegenen Vorstadt Croix Rousse den Aufstand. Sic
setzten Lsrchrn den Besitz einer betrfichtlichen Anzahl von Gewehren und zweier Kanonefl

und marschlerten am Morgen des 21 . November nach Lyon hinunter. [linen voran flatterfe

elne
schwarze Fahne, die der hier zuerst offenflich auftretende Arbeiter Albert mit der

mhalrschweren Devrse versehen hatte: Vivre en travaillant on mourir en committal!”
Arbeltend lebend Oder kéimpfend sterben! Dem Zug trat ein Bataillon Nationalgall‘de
entgegen, we1ches Sleh durch die neuen Tuchuniformen und Grenadier-Bfirenmmzell
sofort als Felnd, well aus reichen Bin-gem und Biirgersiihnen bestehend, kenntlich

rnachte. Es kam
zum. Kampf, das Bataillon wurde zurfickgeschlagen. Die arbeiterfreund'

lrclre Natmnalgarde m ihrer alten Uniform schlofl sich jretzt den Arbeitern an . . .« (Ge-
schlchte der Franzr‘isischen Revolution von 1848 und der Zweilen Republik.)

jars—iv



Stud dicsc Leutc wirklich (lurch positive Uto—

[lien mobilisiert worden ? Sindsiefiir einefried-
llclze Welt odcrfiir cine >Schweiz ohne Armem

auf die Srrasse gcgangen? Nicht eher durum,
Wei! sic vom Rz'istungswahnsinn endlich genug

Mimi, sie keine wcitere Aufnistung wollen,

kemc Zcrstérung der Lebensgrundlagen? Wei]

“C gegen die sic/z abzeichnenden tédlichen

UfOpien der Sicherlzeitsfanaiiker sind?

Hilgmann: Vicllcicht ist doch noch bci je-
de Einzclncn, im subjcktiven Dcnkcn, cine

UtOpic Oder zumindcst Vorstellungen von

Gcrcchtigkcit, Dcmokratic usw. vorhandcn.

Dus bestimmle Ercigm's ist dann der Auslé—

59F. um ctwas zu tun.

Wir lmbcn dcn Eindruck, (Ia/3 1hr mil Eurer di-

I'c’kten Stoflrichrimg gegen die Armee noch ei-

"C’I‘ Vorsicllimg dcs preu/Jischen Militarismus

huldigt; die Armec (115 Stan! im Smare. [st das

llcute noel; gerechtfertigt? Haber: wir nicht eine

ganz (Indore, moderne Form des Milimrismus,
(Icr sic/1 mic/1 mid Mach siimtlicher >zivilen<

Restlmrciche der Gesellschaft bemiichtigt? Bei-

Sflit’l Wissensclmft imd Forschung: Es gibt hier

kaum einen Bereich, der nichr militiirischen

Zweeken dicnt Oder sogar von militiirischen

Zieicn bestimmt ist. Eine Unterscheidung in

miliriirische and zivile Forschung ist nicht

"Itigliclz — sci dies mm in der Grundlagenfor-

thung wie beim CERN in Genf Oder bei der

bllflt’ickhlng von Satellitensystemen. .

Ebcnso bedenklich ist die Entwicklung des

Gesamrvcrteidigungs-Smates — der Versuch,
die letztcn Zimdellen dcs Zivilen militiirischen

Prioritiz‘ten unterzuordnen. Das geht weiter (l/S

beispiclsweise die offenkundigen Versuche

Zuni Einbezug der nae/z weitgehend zivilisier-

ten Frauen in die Gesamrverteidigung. Wir

den/(en da (All. (In den Auflaau eines Zivil—

SCImtz-Apparates und einer -Organisati0n als

Instrument cincr umfassenden Kontrolle der

Mensclzen in )Krisensimarionen (.

1/85 6. J9.
DM 4,——

5 Jahre
LesbenStich

egg/affie/Zeséen
welwen SlClL

Information und ein

Probeheft gegen 2 DM in
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ENTZIEHE DICH D

Pestalozzi: Da sind wir véllig einverstanden.

Das glauben wir Euch schon. Die Frage is!

eher, ob Eure Forderung nicht von den reaien

Entwicklungen des modernen Militarismus ab-

lenken kénnte?

Pestalozzi: Wir greifen doch nicht nur die

Armee an, wir greifen auch AKW’s, Autobah-

nen, die Schule, alles an, was uns unterdrfickt.

Ihr kénnt die GSOA nicht isoliert sehen, Ihr

sagt ja auch nicht: Ihr Idioten in Kaiseraugst,
das AKW ist doch nur ein Symptom einer ge-

waltsamen, zentralisierten Gesellschaft.

Nein, die einen gehen auf Kaiseraugst 105, die

GSoA geht auf die Armee los, das alles ist

doch ein Teil dieser Gesamtrebellion, die n6-

tig ist. Man kann nicht sagen, wir setzten am

falschen Ort an, es gibt nirgends einen fal-

schen Ort.

Steinacher: Natfirlich ist der Militarismus

mehr als nur die Armee, aber dort kénnen wir

den Hebel ansetzen. Die militéirische For-

schung bezieht ihre Legitimation aus der Ar-

mee, wenn die Armee abgeschafft wire, géibe
es auch keine militfirische Forschung mehr.

Hagmannn: Wir kiammem ja all die ande—

ren Aspekte nicht aus, die unter dem Eisberg

sind, dessen Spitze die Armee ist. Wir betracha

ten die Armee nur als fiuBerstenWidersinn rni-

litaristischer Logik und 3113 sichtbarsten Kri-

stallisationspunkt von Herrschaftsinteressen.

Alle Verflechtungsphiinomene, die Gesamt-

verteidigung
- wir klammern sie nicht einfach

aus. Wir postulieren ja cine umfassende Frie-

denspolitik.

1hr argumentiert, da/o’ dieArmee heute véllig

iiberholt, ein Fossil und iiberhaupt widersinnig

. sei. Das stimmt in verschiedener Hinsicht, aber

das haben nicht nur die Pazifisten gemerkt —

derAusbau der Gesamtverteidigung geht ziigig

voran. Euer Argument heiflt fiir uns etwas an-

deres, mimlich, dafi nicht in erster Linie dieAr-

mee abgeschafft werden mat/3, sondern da/J sic/1

andere Formen des Militarismus ausbreiten,

die vordringlicher bekdmpft warden soilen.

Steinacher: Wer doch die Armee will, geht

immer noch davon aus, daB wir sie tatséichlich

brauchcn. Man kann héchstens sagen, daB sie

nicht mehr genug daran glauben und sie des-

haib ausbauen wolien. Die Gesamtverteidi-

gung ist eine stéindige Erweiterung der bewaff—

neten Verteidigung. Es kommt mir vor wie ein

Krebsgeschwfir, die Armee ist einfach die Spit-

_
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zeln, wo fiberail wieder etwas hervorkommt.

Wenn man das Herz packt, so kann doch der

Rest nicht einfaclh weiterieben. Wenn wir klar—

machen, daB die Armec sinnlos ist, dann hat

das eine Hebelwirkung und nachher kénncn

wir das Ganze in Frage stellen.
‘

Pestalozzi: Mit allem, was du gegen das Sy-
stem machst, Ieistest du Widerstand, der Wi-

derstand gegen die Gesamtverteidigung
kommt dann automatisch.

Der Unterschied ist, dafl bei der Gesamtver-

teidigung vieles noch nicht konkret realisiert

ist, das bldht uns erst noeh. Widerstand ist hier

doch eher méglich als gegen die Armee, die

noch sehr verankert ist. Ist es nicht wichtiger,

dafl es konkret gelingt, duff die Frauen nicht

dienstpflichtig werden, der Zivilschutzausbau

seine Grenzen finder, der Waffenplatz in R0-

thenturm nicht gebaut werden kann? In diesen

Bereichen finder ein Widerstand der direkt Be-

troffenen statt und konkrete Erfolge sind dabei

nicht ausgeschlossen.

Pestalozzi: Dann glaubt Iihr aber noch ans

System. Doch stimmt es, daB vielleicht im Mo-

ment die konkreten Schritte zur Abschaffung

der Armee, was Militéirverweigerer Oder Ro-

thenthurmer machen, wichtiger sind als die In-

itiative zur Abschaffung der Armee.

Steinacher: Ich bin doch genauso direkt be—

troffen von der Armee wie ein Rothenthur-

mer vom Waffenplatz. Das Militér streckt sei-

ne Klauen nach meinen Séhnen aus, die ich

doch anders erzogen habe.

Die Proteste der letzten Jahre gegen die ato-

mareAufriistung and dieAktivitc'iten gegen Mi-

litarisierung and Aufrfistung der Schweiz

waren, 0b mehr symbolischer Oder direkter

Art, aus naheliegenden Grfinden meist aufler—
institutionelle Widerstandsformen. Bedeutet

demgegeniiber die GSoA-Volksinitiative nicht

einen Riickschritt auf ein traditionelles, kaum

wirksames Mittel, wo es geniigt, einmal eine

Unterschrift unter den Bogen und ein zweites

ma] ein Kreuzchen an der Urne zu setzen?

Steinacher: Das kann man fiberhaupt nicht

gegenemander auspielen.

in Euren neuesten Inseraten zénts aber un-

mz/J’versta'ndlich danach, als sei die GSoA-In-

mauve die historische '12:! des Jahrhunderts:

RBEREITUNE i
,

ze, wie eine Pflanze mit unterirdischen Wur-
'



»Es mag heute viele taktische Grfinde geben, >reaIi-

stischer< zu sein, sich mit Tagespolitik und Privatis-

mus abzufinden, sich mit Kleinstreférmchen zu be-

gniigen, léingerfristige und gesellschaftliche Fragen
zu verschieben — und zu scheitem. IMr kiinnen mehr

als nur warten auf >bessere Zeitem, die nie kommen,
wenn die meisten nur auf sie warten. Deshalb tun

er'S.«

Hagmann: Wir legen ja das Schwergewicht
auf die ganze Kampagnc gegen die Armee.

Die Volksinitiative ist nicht mehr als ein Vehi-

kel. Dazu kommt, daB ffir Vielle die Initiative

eine Briicke in die Legalitét darstellt. Man

kann aber ohne Heroismus b‘ehaupten, daB

dies, historisch gesehen, die erste Bewegung
in dieser Breite ist, welche diese Frage in die

affentliche Diskussion wirft und so eine groBe

Organisation aufgebaut hat.

Steinacher: Wir onlen die Frage der Ar-

meeabschaffung damit gesellschaftsféihig ma—

chen. Bei einem Menschenteppich beispiels-
weise gewinnst du nur wenige Leute, die sich

dazu getrauen. Hingegen ist das Unterschrei-

ben einer Volksinitiative 1egal,‘da geféhrdet
sich niemand. Ein Riickschritt ist es nur fiir ge-

wisse Leute, die das gar nicht mehr nétig ha-

ben, den anderen aber erméglicht es noch ei-

nen Einstieg.

Zu dieser Hoffnung paflt die Beschwéirung
der Radikalitiit der GSoA-Initiative jedoch
nicht so recht.

Hagmann: Mit ihr wird aber eine Schranke

zur Armeeabschaffungsfrage durchbrochen,

zum crsten Mal wird in der Schweiz eine so

breite Diskussion um die Armee entstehen.

Vielleicht, doch abgeschaflt wird sie dadurch

noch nicht, eher doch durch einen gesellschaft—
lichen Prozefl — beispielsweise die von den 70€r

Jahren bis heute andauernde Zunahme der Mi-

litiirverweigerer (die u.a. die Zivildienstdiskus-

sion ausgelfist haben). Ihrsagt, man miLrse sich
’

liberall dem System radikal entziehen — mit

dem Stimmzettel?

Hagmann: Uns geht‘es nicht nur um das

Sammeln von Unterschriften, wir méchten

mit der Volksinitiative eine Diskussion auslé-

sen und diese mit weiteren begleitenden Ak-

tionen bereichern.

Steinacher: Man kann doch nicht sagcn, daB

die Menschen, die die Armee abgeschafft ha-

ben, danach noch die gleichen sind. Schon

wenn wir die Initiative zustande bringen, ist

das bereits sehr konkret, denn diese Leute,
die unterschrieben haben, haben fiir sich die

Armee abschaffen miissen. Und das ist schon

ein rechtes Stiick Veréinderung.

Pestalozzi: Es glaubt bei uns doch kein

Mensch, daB wir die Armee abschaffen kén-
nen. In der GSoA hat es bestimmt keinen ein-

zigen Spinner, der sagt, wir wollten die Armee
abschaffen. Wir kénnen sie auch in zehn Jah-

ren nicht abschaffen, mit aller Garantie nicht.
Aber die Initiative ist ein TeiI dieses Wider-

standes, ein Teil dieser Gesamtrebellion.
Uber das System schaffen wir jedoch das Sy-
stem nicht ab. Es geht darum das System zu

benutzen, um ein BewuBtsein zu schaffen, da-

mit wir nachher durch direkte Aktionen etwas

veriindern kénnen. Und genau das passiert
doch. Es muB das BewuBtsein geschaffen wer-

den, daB man sich dem System nur noch ent-

ziehen kann, daB es’ nicht verfinderbar ist.

Wieso lanciert Ihr dann nicht eine Volksin-
itiative zur Abschajfung des ganzen Systems,
wenn es ja nur durum gehz, Bewufltsein zu

schaffen. Oder andersherum: Wieso haben die
Sozialisten um die Jahrhundertwende keine
Volksinitiative zur Abschaffung des Kapitalis-
mus lanciert?

‘a

re Extra-Leicht—Cigarefle
ammmich im Geschmadt

Pestalozzi: Weil das nicht funktioniert. Du

kannst nicht das BewnBtsein schaffen, der Ka-

pitalismus mfisse abgeschafft werden, son-

dern du muBt aufzeigen, welches die Saulen

des Kapitalismus sind. Diese Séiulen Sind

Schule, die Armee und die Wirtschaft.

Ein Hauptargument der GSoA ist die BC"

hauptung, die lnfrages‘tellung derArmee sez' cin

Tabu. Zu Recht, die Abschajfung der Armec

darfte beim allergréfiten inl der Bevélkerung
kein Thema sein, eine ernsthafte Diskussian

dariiber gibt es nicht. Deshalb wird auch jedL’
Ablehnung einzelner Bereiche des Militaris-

mus immer and Liberal! mit derAblehnung 618’

Armee gleichgesetzt und jede Diskussion auf
die Grundsatzfrage Armee 1a Oder Nein redu-

ziert. Das mufl nicht unbedingtso bleiben. Der

GR UNE Nationalrat Arnold Mtiller beispicls-
weise hat die Leopard-Vorlage abgelehn! j
zwar nicht gerade mit lupenreinen pazifistz-
schen Argumenten, doch ohne dafi er sich ge'

zwungen sah, ein riesiges Bekenntnis zur Lan—

desverteidigung abzulegen. Wirft uns die van

der GSoA aufgebrachte grundst'itzliche Fragc—

stellung nicht zurfick?

Steinacher: Das Gegenbeispiel ist die Zivil-

dienstinitiative: Die armen Zivildienst—Lcutc

mussten ja dauernd Bekenntnisse fijr die Al'-

mee ablegen, um fiberhaupt etwas Raum zu

schaffen fiir ihr Anliegen. Wenn wir nun aber

einmal sagen, ja, ich bin gegen die Armee, 81'

[:5 was sie schwiicht, untersti‘ltze ich, kénnen

wir das sagen, was wir denken.

Die andere Seite verwirklicht die Mititari—

sierung ya terade dadurch, daB wir immer wic-

der zfihneknirschend sagen miissen, wir seicn

nicht gegen die Armee. Ich habe das Geffihl,
daB wir damit eine gewisse Offenheit schaffcn

kénnen — das ist allerdings eine Spekulation.
ich weiB.

‘Anmerkungen:
Das Interview fiihrten Marianne Rychner und PctCr

Weishaupt von der Friedenszeitung (41/42
— Jan./

3‘ Febr. 1985), Postfach 6386, CH— 8023 Zijrich

‘ Informationen zur GSoA sind erhéiltlich unter dCT

, AcIresse: GSoA, Postfach 152, CPI-4005 Basel

E
.
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8. »Und wenn jemand nun glaubt, die feh-

lenden Arbeitskréifte aus deutschem Blut sei-

en deshalb nicht auf dem wirtschaftlichen

Schachbrett, wcil sie etwa ausgewandert sci-

en, so muB man dies richtigstellen: Nein, sie

wéren da; aber man hat sic ermordet... Sic

wurden ermordet, noch che sie das Licht er-

blickten: Durch Abtreibung vor der Ge-

burt. . . so haben wir das wirksamste Mittel er-

funden, uns zu entrechten, zu enteignen, uns

auszurotten.«

9. »Unsere Familienpolitik liiuft daraufhin-

aus: Wir adoptieren fremde und verstoBen die

eigcnen Kinder. Eine gesunde Politik geht da-

hin, daB wir zunéichst eigene Kinder aufzie-

hen, ehc wir uns mit der Adoption fremder

Volker fiberfordern.«

10. »Staatsbiirger kann nur sein,. .. wer

deutschen Blutes ist. .. Wer nicht Staatsbiir-

ger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben

konnen. . . Wir fordern, daB sich derStaat ver-

pfliehtet, in erster Linie fiir die Erwerbs- und

Lebensméglichkeiten der Staatsbfirger zu sor-

gen... Jede weitere Einwanderung Nicht-

Deutscher ist zu verhindern.«

11. »Deutsehland ist kein Einwanderungs-
land! Rfickwanderung der Gastarbeiter!

Keine Eingliederung (Integration). Auslén-

der bleiben mit allen Rechten und Pflichten

(. . .) Staatsbfirger ihrer Heimatliinder.. ..

Deutsche Arbeitsplétze fiir deutsehe Arbeit-
nehmer!«

12. »Man muB auch den Mut haben zu sa-

gen: >Ich bin ffir den Auslénderstop<.
Deutschland und Europa sind nicht in der La-

ge, Millionen von Menschen einzugliedern.
Politische, 6konomische, personliche, gesell-
schaftliche, kulturelle Grfinde sprechen dage-
gen.«

13, »Die menschliche und kulturelle Gleich-

wertigkeit unserer ausliindischen Arbeitneh-
mcr muB fiir jedermann auBer Frage stehen,
zumal Fremdenfeindlichkeit und Rassismus
nicht nur den Opfern des gigantischen

Menschentransfers schadet, sondern auf die
Propagandisten zurfickfiillt. Opfer einer men-

schenverachtenden Profitideologie sind wir
alle, die wir noch von den Werten ethnischer
und kultureller Pluralitz’it fiberzeugt sind...
Umso stfirker sollten wir uns bemiihen, ge-
meinsam mit den hier lebenden Ausliindern
zur Identitéit mit und im jeweils eigenen Volk,
2uriickzufinden.«

14. »Wenn es uns nicht gelingt, den weiBen

Geburtenrfickgang aufzuhalten, die Adop-
tion asiatischer und negrider Kinder zu unter-

-binden,_ der Einwanderung und Ansiedlung
Menschcn fremder Rasse ein Ende zu berei-

ten, die steigende Zahl von Mischehcn einzu-

diimmen, werden alle Opfer der friiheren Ge-
nerationen ffir eine starke weiBe Rasse, fiir
ein erneuertes, groBes und starkes Europa,
fiir unsere Kulturen umsonst, nutz— und wert~

los gewesen sein!«

15. »Die Wirtschaft der Herkunftsléinder ist
auf das Geld der im Ausland Iebenden Staats-

biirger angewiesen, weshalb die Forderung,
sie zu bundesdeutschen Staatsbiirgern zu ma—

chen nicht vertretbar ist. .. Die meisten aus-

léjndischen Arbeitnehmer wollen auch keine
Deutschen werden... Wer in grfiBerer Zahl

einbfirgern will, muB sagen; ob er >eindeut.
schem will. .. Integratidn darf nicht zur Em-

wurzclung aus dem Hcrkommcn, Erhaltung
der Bindungcn an das eigene Volk, nicht zur

Deklassierung fiihren. Auf lange Sicht lassen
sich diese Fragen, die Schaffung von Arbeits-
pléitzen in den Heimatléndern, die Finanzie-
rung, die Grenze derAuslfinderbeschfiftigung
nicht ohne eine gesamteuropéische Arbeits-
markt.—, Regional- und Strukturpolitik re-

geln.«
Die SF-Redaktion wartet auf Leserzuschrif-
ten!
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LIBERTI'SRE PADAGOGIK /

Die Konkurrenz der Vereinnahmer schliift

nicht
~ Ein Diskussionsbeitrag zu den Themen »Ar-

beit« und »Libertfire Pfidagogik<<
'

-_. oder: Beschleunigt die Angst vor dem

>Uberfliissigwerden< den von uns gewfinsch-
ten Umdenkungsprozeli bei den bemfsmiifli-

gen Integrationsspezialisten?

Im Frfihjahr 1984 fand in Kiel der 9. KongreB
der Deutschen Gesellschaft ffir Erziehungs—
wissenschaft statt. Die Mehrzahl der Beitrage
stand in Beziehung zur derzeitigen »Krise der

Arbeitsgesellschaft<<. Wiederkehrendes The—

ma war der Problemzusammenhang Arbeit-,

Bildung- und Arbeitslosigkeit. Angesichts ge-

sellschaftlich produzierter Arbeitslosigkeit
wurde die bisherige Rolle der Padagogik in

Frage gestellt. Die Themen reichten fiber die

,,Bedeutung der Arbeit ffir Sozialisations— und

Bildungsprozesse“ und die ,,Zukunft der Leh-

rerausbildung“ bis zum ,,Abbau des Sozial-

staats“ und zur ,,Friedens- und Okopadago—
gik“. Die Erziehungswissenschaft, ~die ihr An-

liegen seit der Aufkliirung eng mit der péid-

agogischen Bedeutung von (Lohn-)Arbeit
Vcrknfipft hat, steht nun plotzlich vor einer

prckaren Situation: die gesellschaftliche An—

chdung neuer Technologien raffte in Kfirze

cine Unzahl von Arbeitsplatzen hinweg und

stelltc die berufsméiBigen Erzieher vor die

Frage, wie denn Kinder und Jugendliche ffir

ein Lebcn im ArbeitsprozeB vorzubereiten

seien, wenn zu Recht zu beffirchten steht, daB

diesc nach AbschluB der Ausbildung ohne Ar—

beitsplatz auf der StraBe stehen. (sic!) AuBer-

dem ,,stiinden alle piidagogischen Bemfihun-

gen langst vor der idiotischen Situation, den

Einzelnen so zu qualifizieren, daB er/sie in die

Lage versetzt wird im Wettstreit um rare Aus-

bildungspliitze den Anderen auszustechen.

Der Zugang des Einzelnen zur Erwerbsarbeit

sci zudem abhiingig von der Ausbildungs— und

BCSChiiftigungsbereitschaft jener, die aus

Konkurrenzgrfinden an kostengfinstigem Ein-

kauf und rentabler Verwendung von Arbeits-

kraft interessiert seien. Die Reduktion des

Subjekts auf die Dimension der - marktgz'ingi-

gen — Arbeitskraft macht jedoch das padago-

giSChe Ziel hinféillig, nachdem freie Entschei-

dungs- und selbstbestimmte Handlungsfahig-
keit gelernt werden sol]; es fordert ausschlieB-

liCh individuelle Integrations- und Anpas-

Sungsleistungen, die der einzelne angesichts
dCS Konkurrenzdrucks einer ,,industrieilen
Reservearmee“ immer notwendiger bringen

muB. Jener angebliche Anspruch, Arbeitslo—

Sigkeit durch BildungsmaBnahmen abzubau-

cn, ffihre letztlich nur dazu, »Erwerbslose zu

qualifizieren, [. . .] aktuell Erwerbstéitigen den

Arbcitsplatz wegzunehmen. Der Erfolg ein—

Zelner ist insofern an die Bedingungen des

MiBerfolgs anderer geknfipft<<. Gleichzeitig

Schafft dieser Ansatz die piidagogische Legiti-
mation daffir, daB die Richtung von Wirt-

Schaft und Politik beibehalten werden kann.

Fetztlich gehc es darum, Starker als bisher

UbCr den Sinn der Arbeit nachzudenken.

”Unsere Gescllschaft, in der wir als Padago-

ARBEIT

gen den Gesichtspunkt der Bildung und Erzie— .

hung geltend zu machen haben, muB ihre Air—

beit so organisieren, daB moglichst viele Men-

schen die Chance erhalten, etwas zu leisten,

das sie auch selbst erffillt und begeistert<<. Na-

tfirlich wfirden wir eine solche SchluBfolge-

rung nicht ziehen, aber sie maeht deutlich,

daB die traditionellen Vorstellungen einer en-

gen Verknfipfung von Erziehung und Beruf

nicht mehrausreichen. Ein Sprecher erganz-

te, daB das traditionelle System der Berufs—

ausbildung in der Bundesrepublik offensicht—

lich den Herausfordemngen durch die gebur-
tenstarken Jahrgange und den technischen

Wandel nicht mehr gerecht werde. Man solle

die Form beruflicher Qualifizierung zugun—

sten von Alternativen wie >>Ubungsfirmen<<

(das hort sich allerdings sehr nach »Scheinfir-

men«, »ABM—MaBnahmen zur sozialen Kon—

trolle an und ist auch wohl gemeint) und

selbstorganisierter Ausbildungs— und Arbeits—

formen aufgeben (Wenn sie das ernst meinen,

beschreiten sie den verdienstvollen ersten

Schritt zu ihrer eigenen Abschaffung als »So-

zialklempnem). Gerade angesichts der allge-

meinen Arbeitslosigkeit, die mittlerweile zu

einem gesellschaftlichen Dauerproblem ge—

worden sei, wiichst das BewuBtsein um die

Bedeutung der Arbeit als Grundlage ffir die

menschliche Identitéit und Bildung. Es sei an

der Zeit, so betonte die Kommission Erwach—

senenbildung, neue Berufsziele wie etwa Soli-

daritd‘t und eine neue Zeitsouverdnitiit zu ver-

folgen. Den Aspekt der ,,Selbsthilfe“ hob ein

Sprecher hervor: Um Jugendlichen den staat—

lich verordneten »Arbeitsdienst« —— so klassifi-

zierte er die kostensparenden sozialen Dien-

ste (Zivildienst, freiwilliges soziaies Jahr,

THW) — zu ersparen, sollten die Jugendlichen
ihrerseits durch alternative Ausbildungs— und

Arbeitsangebote ermuntert werden, eine ei—

gene (1) Lebens— und Arbeitsperspektive zu

entwickeln. Die Vertreter der ,,Freizeitpad-

agogik“ verlangten sogar einen neuen Orien-

tierungsrahmen, damit den bislang am Ar-

beitsethos orientierten Erziehungszielen an-

dere mit Freizeitorientierungen hinzugeffigt

werden konnten. ,,Neue Berufsfelder“ (auch

ffir Piidagogen) werden gefordert (da ist die

Katze aus dem Sack), um die durch Arbeitslo-

sigkeit und/oder eine Verkfirzung der Lebens-

arbeitszeit bedingte ,,Freizeit“ sinnvoll auszu-

gestalten. Freizeit soil zukfinftig fiber die Zeit

der Reproduktion und des Konsums hinaus

als Lern- und Bildungszeit, als Zeit ffir sozia-

les Engagement und schépferische MuBe an-

gesehen werden; — dagegen gibt es wenig ein-

zuwenden, auBer, daB wir dazu die Padago-

gen nicht brauchen dfirfen, soll es wirklich

schopferisch werden.
- Immerhin stieBen die

Padagogen darnit auf krassen Widerspruch

Bei Bundesbildungsministerin Dr. Dorothee

Wilms (CDU) und dem schleswig—holsteini—

schen Kultusminister Dr. Peter Bendixen, die

fiir die Beibehaltung der engen Verknfipfung

von Bildung und Berufsanfordemngen eintra-

ten. Frau Wilms warnte davor, Arbeitslosig-

keit ,,als piidagogische Chance“ zu begreifen,

gar allgemeine Menschenbildung jenseits von
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Arbeit und Leistung zu etablieren. Bei aller

Unsicherheit fiber die Zukunftsentwicklung

in einer technisierten Berufswelt sei es nicht

akzeptabel, junge Menschen durch eine Neu-

formulierung von Lernzielen auf ein Lebcn

mit erzwungener Passivitéit oder zu aus-

schlieBlicher Freizeit vorzubereiten.

,,Arbeit gehfire, in welcher Form auch immer,
zum menschlichen Sein“ (ob sie sich darin ein-

schlieBt?); eine Berufsausbildung habe daher

einen ffir alle Lebensbereiche exemplarischen
Charakter.

Auch die Sozialpiidagogen sahen nur Ein-

schrankungen ihres eigenen Wirkens. Selbst-

kritisch stellten sie fest, daB sie lediglich staat-

lich verordnete Ordnungspolitik betreiben; zu

einer ,,offensiven Sozialpolitik“ habe man

Iangst keine Chance mehr. So sei eine zuneh-

mende ,,Reprivatisierung“ sozialer Probleme

und Erziehungsaufgaben zu beklagen, die

letztlich jedoch nur eine Verlagerung von 50-

zialen Lasten auf die ohnehin schon arg stra-

pazierten Familien, vor aliem auf die Frauen,

bedeute. Einher damit gehe neuerdings die

politisch motivierte ,,Familienfreundlich-

keit“, die die Entfaltungsmfiglichkeiten von

Frauen wieder einschriinke. So gebe es heute

ja nicht weniger Arbeit, sondern nur weniger
Erwerbsarbeit. Daffir steige der Anteil der

,,unbezahlten Reproduktionsarbeit“, die,

wenn sie weiterhin nur von Frauen allein ge-

leistet wfirde, ffir diese eine Zerstorung aller

Hoffnungen auf Selbsténdigkeit und ein eige-
nes Auskommen bedeute.

Allgemein stellte man fest, daB die in den

letzten Jahren auftretenden Versuche einer

,,Padagogisierung sozialer Probleme“, d.h.

die Ansprfiche an die Erziehungswissenschaf-
ten, sich um die Lfisung von sozialen und poli—
tischen Problemen zu bemfihen, abzulehnen

seien. Es komme wieder Starker darauf an, ei-

ne radikale Neubesinnung auf die eigene Be-

stimmung vorzunehmen: eine neue Form der

eigentiichen Bestimmung padagogischen
Handelns vor allen gesellschaftlichen und po-
litischen Ansprfichen sei notig, diese solle den

Gedanken einer umfassenden Menschenbil-

dung wieder aufgreifen und Vorstellungen ffir

eme humane Lebensvemirklichung gemein-
5am mit den Betroffenen formulieren. Die

Neubesinnung auf die eigentlichen Inhalte

padagogischen Denkens und Handelns sollte

daran ansetzen, daB nicht mehr nach den

Wfinschen des (Sozial—)Staats gefragt wird.

Alexander Celso, z.Zt. Kiel
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Was sich zu lesen lohnt

Kurze Zeitsdlriftenschau

I.

Zwei theoretische Zeitschriften, die anarchi-

stische »Die Freie Gesellschaft<< und die sur-

realistischen »Ansd1]fige« stellten ilhr Erschei-

nen ein. Wir bieten den (Ex-)Herausgebern
an, im SF'ihre Griinde und Probleme darzule-

gen. Dagegen wird die Frankfurter »Ak-

tion«, die aus finanzicllen Griinden ein Jahr

pausieren muBte, nun wieder regelmiiBig her-

auskommen. Die erste Nummer enthéilt Bei-

triige zur Sozialen Kontrolle, zu Nicaragua,
zum Stowasser—ProzeBL Hungerstreik sowie

.Internationales z.B. aus dem polnischen Un-

tergrund und dem Tschad. (Postlagerkarte 031

301 B / 6000 Frankfurt-17; Nr.1/85; 2,50DM).
Die ehemaligen KBW’Ier werde‘n in ihrer

Zeitschrift »Kommune« immer offener fiir li-

bertéires (wenn auch manchmal noch fur

schein— oder ,,6ko“—libertéires) Gedankengut:
In der Januarnummer wurden Murray Book-

chin gleich acht Seiten eingeréiumt fiir seinen

Beitrag »Parteipolitik oder populistische Poli—

tik«. Lesenswert auch der Abdruck von Ru-

dolf Bahros Rede auf der Bundesdelegierten-
konferenz der GRUNEN, der auch jene Teile

enthz‘ilt, die nicht gesprochen wurden. Hinzu-

kommt ein Beitrag des Ritesozialisten (und
Ernst Friedrich-Freundes) Henry Jacoby
»Von den konservativen Motiven revolutioni-

rer Bewegungen<<, der insbesondere die Rolle

der Handwerker in der franzosischen Revolu-

tion beleuchtet (PF 11 11 62, 6000 Frankfurt-1;
1/85; 6.-DM; 1008.). Seit lingerem diskutie-

ren die Autonomen der »Karlsruher Stadtzei-

tung« zum Thema »Arbeit«. In der Januar-

nummer wird der SF kritisiert, daB er das And-

ré Gorz Interview (Nr.15) unkommentiert ab-

gedruckt hat, wei] Gorz nur den Kapitalismus
hochproduktiv machen wolle. Zur Klarstel-

lung: wir stellen mitunter auch Texte zur Dis-

kussion, die nicht unser politisches Ideal wi-

derspiegeln; zu unserem Redaktionsversténd-

nis gehort es auch, daB wir zuerst den Lesern

die Moglichkeit zur Reaktion geben wollen

und nicht sofort durch einschéitzende Kom-

mentare alles an »seinen« ('2) Platz verweisen.

Der Gorz-Text steht im Zusammenhang mit

einer léinger andauernden »Arbeit«-Diskus—

sion, trégt zur eigenen Standortbestimmung
bei und ist in unserer Einschfitzung nicht so

eindeutig »kapitalistisch«, wie dies behauptet
wird. Es finden sich auch 7 Thesen gegen das

»Mindesteinkommem (gegen das wir aus an-

deren Griinden auch Bedenken haben; z.B.

vergréBerte Abhéingigkeit vom verteilenden

Staat usw.), die allerdings in der antiquierten
Forderung >von der Klassenzusammenset—

zung auszugehen, um Organisationsprozesse
von unten zu forderm enden. Das letztere un-

terstfitzen wir selbstverstéindlich, von dcr klas-

senspezifischen Organisation zu reden, gera-
de bei Jobbem (und das sind wir auch), die al-
les und nichts machen (zu machen haben), hal-

ten wir fiir die Neuauflage eines 1933 zwangs-

beerdigten Mythos’! Organisationsprozesse
von unten gegen jede Form von Herrschaft,
ob in Betrieben, Schulen, im Alltag, im Stadt-

teil etc. (und im Hinterfragen des eigenen Ver-

haltens) reichen als Grundlage fiir aktives po-
litisches Handeln; — solange man keine Klas-

senmacht anstrebt. . . (PF 3644, 7500 Karlsru-

he, 1/85, 2,50DM). »Anders Arbeiten<< will

die ausffihrliche Sondernummer der Graswur-
ielrevolution. Diskutiert werden Alternative-
konomie, Selbstverwaltung, Neoliberalismus
(l), Betriebskéimpfe und sogar die sozialisti-
sche Planwirtschaft. Zum Schmunzeln gibt
der Beitrag zur »Uberwindung der' Lohnar—
beit<< AnlaB, macht er doch deutlich, daB die
modern anmutende Diskussion um das »Min-
desteinkommem ihre Grundlagen bei dem

Anthroposophen Rudolf Steiner findet, der
ein »Grundeinkommen fiir jeden Menschen
einer staatlichen Gemeinschaft<< forderte
»gleichgiiltig, ob er arbeitet oder nicht«; be:
rechnet sollte es aufgrund des »volkswirt-
schaftlichen Wohlstandes<< werden, d.h. bei ei-
nem katastrophalen Zustand desselben, sollte
es — als Ansporn ? —

entsprechend wenig betra-
gen. . . (Nernstweg 32, 2000 Hamburg-50, 100

S.; 6.-DM)

II.

In der Niirnberger Autonomenzeitung »Mau.
erbruclw wurden die FLI-Thesen zu »Auflé-

HM" MQDES

tumour-Mun al-hll‘

14m! _

- - . _

«Fiat Modes». 1920.

sung and Verfall der Arbeit« abgedruckt lmd

kritisiert. Dabei fillt allerdings auf, daB die

Thesen (und mit ihnen der SF) unserer Mei-

nung nach zu Unrecht mit der Position von

André Gorz identifiziert werden; — um an-

schlieBend, weil Gorz reformistisch sci, beisei-
te geschoben zu werden. Wir haben uns in dcr

Diskussion zwar auf Gorz bezogen —wie wir in

dieser Nummer Toffler heranziehcn - doch

ausnahmslos kritisch (Diskussionen auf den

PLI-Treffen 1). So wurcle nie behauptet (und CS

findet sich auch keine Stelle in den »Thesems
die so ausgelegt werden konnte‘) , daB wir glau-
ben, die Kapitalisten wfirden auf die Kapital—
anhiiufung freiwillig verzichten oder in ihrer

Mehrheit cine Systemveréindemng, gar noCh

eine in unserem Sinne, anstreben; die uns »dié’

Kohle in denxirsch (schiebt), wenn das sozialc
Netz nicht mehr hdlm (Mauerbruch, $.14)~
Wer so kritisiert, macht sich sein Geschfift all—

zu leicht.

Dennoch gibt es Unterschiede in den Ein-

schéitzungen: sie betreffen allerdings zwei an-

dere Punkte. Die Autonomen—These, daB

»eben nur aus lebendigerArbeit der Mehrwerf

entsteht, aus dem der Kapitalist den Profit
schdpfm, ist so platt eben nicht mehr richtig,
wenn aufgrund der Automatisierung im Pro—

duktionsbereich nur noch ein Bruchteil dcr

Menschen beschéiftigt werden miissen, die

heute noch notig sind; —w5hrend die Gewinnc

geradezu explodieren. [Dabei ist die Ausbcu—

tung der Arbeitskraft der in andere Bereichc

(Wieder—)Abgedréingten, z.B. Dienstleistun-

gen, Freizeitanimateure, Hausfrauen, Sozial—

a_rbeiter, Polizisten, Soldaten etc. etc.) natur-

l1ch auf anderer Ebene nach wie vor gegeben]
Zum zweiten und wohl wesentlichsten Un-

terschied: »Klassenzusammengehérigkefl,
Klassenbewufjtsez‘n, Organisierung Ste/[CH

mehr denn je aufder Tagesordnung, (. . -) U’ld

das sage): wir nicht deswegen, wie das Theseu—

papier glauben machen will, weil andemfal/S
die Grundlage unserer Politik fléten geht, son-

dem Weil es wirklich eine objektive und subjek‘
tive Forderung der Situation ist, in der wir stek-

ken. Die Krise der Linker: liegt nicht darin, (10/3
sie sich auf die Kiz'mpfe einer zugrunde gellen-
den Klasse versteift, sondern im Gegemeil dar—

in, da/3 sie in den vergangenen Jahren der »50-

zialparmerschafn die Klassenfrage als thearcri-

sches Problem abgehandelt hat, weil die Linke
bis data nicht Arbeimehmer war (. . .) Die Si—

tuation is! im Begriff sich zu verdndemfl. . .)



Zeitarbeiter, Arbeitslose, Sozialhilfeempfa‘n-
ger, Jobber bilden eine neue Schicht unterhalb

der Schichten aus Facharbeitern. . .« (5.15)
Die Autonomen kommen zum »Klassen-

kampf«, weil sie inzwischen zu den ausgebeu-
teten Subjekten dazugehoren;

— wie wenn sie

dazu nicht schon immer, auch afiBerhalb der

Betriebe, gehort hatten. Die sich hier andeu-

tende theoretische Sackgasse entstand aus der

Perspektivlosigkeit der Autonomenbewegung

seit den Zerfallserscheinungen nach 1983. Bis

dahin hatten die konkreten Aktionen die

Theoriefeindlichkeit und —schwiiche fiber-

deckt. AKW’s, Héiuser, Startbahn usw. waren

Schwachstellen des Systems, wo sich dessen

Infragestellung in Praxis umsetzen lieB. Doch

nur die Aktionen brachten Gemeinsamkeit;

Organisatorisch und theoretisch war keine

wirkliche Basis vorhanden. Die Anarchisten,

die in dem Mauerbruch-Artikel pauschal »als

geschichtsveriindemde Theoretiker ausge-

Spielt« (8.13) haben, wurden z.B. noch beim

Berliner Kronstadt—KongreB 1981 (Vgl. SF—4)
als >>Theoriewichser« abgetan; was allein zéihl-

te war doch die >>StraBe<<. . . Dabei machen wir

dicselben Erfahrungen bereits einige Jahre

lfinger und sind — was die Notwendigkeit ver—

bindlichcr Zusammenarbeit/Organisierung

anbelrifft - (allerdings viel zu lasch) dabei,

unsTheorien und Strukturen zu schaffen — oh-

ne Wasserkopfe und Luftblasen‘zu erzeugen.

Das Thesenpapier ist Bestandteil dieses Dis-

kussionsprozesses und versucht die derzeiti-

gen Verz'inderungen im Kapitalismus zu analy-

sicren um >>Knackpunkte<< fiir unser Eingrei-
fcn (ohne das sich selbstverstfindlich gamichts
in unserem Sinne veréndert!) zu finden.

Wenn wir unterstellen, daB das Ziel der Au-

tonomcn mit unserem Ziel, namlich der Uber—

windung des Kapitalismus zugunsten einer

herrschaftsfreien Gesellschaft fibereinstimmt,

halten wir das jctzt von den Autonomen wie—

derentdeckte Mittel — den Klassenkampf —- —

ffir die Erreichung dieses Ziels im besten Fall

ffir eine Selbstreduzierung der \Mderstands-

méglichkeiten in dieser Industrie- und Kon—

sumgesellschaft. Wenn wir wir Widerstand lei-

sten wollen, so gegen Herrschaft in allen Le-

bens—, Arbeits— und sonstigen Zusammenhfin-

, gen, die uns erreichbar sind. Eine Analyse, ob

dabei ein potentieller Mitkéimpfer zu unseier

Klasse oder Schicht gehort, ist solange fiber-

flfissig, wie sich theoretische und praktische
Gemeinsamkeiten ergeben. Eine Analyse, ob

ein faschistischer Jungarbeiter zu meiner K135—

se gehort und deshalb anders behandelt wer-

den muB, als sein ideologischer Wortfiihrer in

der >Deutschen Nationalzeitung< (oder was

diese Analyse auch immer bringen soll), hal—-

ten wir ffir eine der typisehen Fallen, die das

KlassenstandpunktsDenken mit sich bringen

kann und an deren Vermeidung sich bereits

die KPD’ler vergeblich den Kopf zerbrachen [
— schlieBlich um den Preis der Ubernahme na-

tionalistischer Parolen eta].
Wir stellen deshalb fest, daB der Theorief—

eindlichkeit vieler Autonomer nun, nachdem

das Defizit erkannt wurde, die Flucht in eine

fiberholte Klassenkarnpftheorie folgt, die in

den Sackgassen zu landen droht, in denen sich

die K-Gruppen bereits totgelaufen haben.

Sehaut man sich die Ex—Maoisten heute an, so

stellt sich die Frage, wann die ehemaligen Au-

tonomen und heutigen Sozialrevolutionéire ei-

ne herkommliehe K-(ampf)Partei grfinden,

die nach einigen Jahren ihre Organisationser—

fahrungen in eine — dann gerade auf >>frisches

Blut<< erpilchte
~ Grime Partei einbringen

wird. Doch das ist bittere Zukunftsmusik, die

der antiautoritéire Teil derAutonomen, so hof-

fen wir, nicht mitspielen wird. (c/o KOMM,

Konigstr.93, 8500 Niimberg; Nr.7; 3.—)
wk
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WAS IHR ALS KDV 8L ZDL SCHON IMMER DEER DAS NEUE

ZlVlLSCHUTZ-GESETZ WISSEN WOLLTET...

...EUCH ABER VON STAATS WEGEN VORENTHALTEN WIRD:

piinklllch zum Orwell—12hr but such das Bundesmlsterium des lnnern

selnen Bellrag abgellefen - den ‘Vnr|fluflgen Referemenzmwurfeines

Zivllschulzgesetzes (EZSGI‘ mm 54 Junl 1984. War nlclu nur seine

Meinung fiber Fakmn Ilahen will. sondem Inch die Fnklen kenncn

machte: nuf mm! 100 Seiten A 5vFormnl dEn BMl-Geselzestexl 8; BMI

Kommemar nabs! Vorwon von uns und als kleine Zugabe elm: Lileramr-

uuswahl zum Thema Zivllschulz und Nolstandsrcchl!

Wie lhr an die Broscllilre rankumml’.’ - Gaul elnfach: lhr laBl uns

Deulsch-Vlarh 8.7015cheln und Heine Briefmurkenwene) rilberwach-

sen - wir schielben Schwarz-Schllllng ein pair Auflrlige zu!

formalionsslelle fiir Totals Kriegsdienslvei'migurcr - ll'K
Bezug: In

c/u graswurzclrewluli-m. hemslweg 32. Icon Hamburg 50.
Hamburg.
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INHALT: Dezenualisierung der Produktion :

in einex Reion mit hoher Arbeitslosigkeit: Biaunschweig
—'

‘Linke und Rechte auf der Suche nach der

"besseren Sozialpolitik -Taylor’s Mpnhume II : sind die

humanen Fabriken menschenleer?
-

"Chips nfour-nvcg"

Arbe‘u in Silicon Valley
- Per Anhalter durdis Tania:

Anmerkungen zur neuen Klassemusammensetzung
-

Enutehung und Zerschlagung eines Mailénder Sradttel -

kollektivs -

. . .

We! jetzt abonnien, kriegt die 52 m: 10 Mark viermal
’

{rei Haus und auBerdem Nr. 31 oder 27 (mi! Plakatl) dazu.

Einfach Geld Uberweisen, "ABO" und gewu‘nschle Nr. drauf—

schreiben. (fur Vorsichtige: Einzelheft 2.50 ~ 0.70 Porto)

KARLSRUHER STADTZEITUNG

Postfadi 13644 .
7500 Karlsruhe

Postgiro Karlsruhe 1257 03-755
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Kleinanzeigen‘ V

(pro Zeile 1,-DM)

* Zur Solidaritiitskampagne.»Freiheit fiir 0mori«

(SF, Nr. 15, 8.53) gibt es beim libertéiren Forum Neu-

wied vorgedruckte Postkarten. — Zum Verschicken

an japanische Représentanten in der BRD. (2.13. Ja—

panische Botschaft, Bonn-Center H 1—701 ,
Bundes‘

kanzlerplatz, 5300 Bonn u.v.a.) Diese brauchen nur

noch adressiert und franquiert zu werden — und ab

geht die Post. Interessierten schicken wir die Karten

(gewiinschte Anzahl bitte angeben) und eine Adres-

senliste gegen eine Briefmarkenspende gerne zu.

Libertares Forum Neuwied, c/o Theo Baczewski,

Herrmannstr. 21, 545 Neuwied 1.

*Alldl‘l
.
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Oberursel vom 1.12. bis 6.12.85.

Erfreulicherweise ist in der gewerkschaftlichen Bil-

.dungsarbeit die Beschaftigung mit dem Anarchis—

mus kein absoluleé Tabu mehr. In der Reihe »Ideen-

geschichte der Arbeiterbewegung<< beschéiftigt sich

die Gewerkschaftsjugend in dem Seminar mit fol-

genden Fragen und Problemen:
-

*Welches ist die grundsétzliche Idee des Anarchis-

mus? *Wie wird das Ziel Herrschaftslosigkeit zum

Bestandteil des politischen Handelns? *Inwieweit

gibt es cine ausgearbeitete Theorie des Anarchis-

mus? ‘Uberblick fiber die Geschichte der anarchisti-

schen Gruppen und Bewegungen in Deutschland.
*

Welches sind die Unterschiede zwischen kommuni-

stischen und anarchistischen Gesellschaftsvorstel-

alungen? *Welchen EinfluB, welche Spuren hat die

anarchistische Theorie in der Arbeiterbewegung
hinterlassen? *Warum haben nicht nur biirgerliche
Kreise ein Interesse an einer negativen Beschrei-

bung des Anarchismus?

Seminarleiter ist Wolfgang Giinther. Teilnehmen

kann jeder, der Mitglied einer DGB-Gewerkschaft

und nicht filter 315 25 Jahre ist. Kontakt: Haus der

Gewerkschaftsjugend, Konigsteiner StraBe 29Y 6370

Oberursel.

*Das Bildungswerk fiirFriedensarbeit in Bonn ver-

anstaltet Seminare und Kurse zum Thema »Libert§-

rer Sozialismus: Theorie und Praxis des Anarchis-

mus«. Konkret angekiindigt ist ein Wochenendsemi-

nar in der Eifel (7.6.-9.6.85) und vier Kursabende ab

9.5.85. Kontakte unter: Bildungswerk fflr Frieden-

sarbeit, Berliner Platz 33, 5300 Bonn 1, verantwort-

lich: Chr. Conrad).

irOrganisatorischesAn alle norddeutschen anarchi-

Etischen Gruppen: Was halter ihr von einem Treffen
uber Pfingsten zum gegenseitigen Kennenlernen
und Erfahrungsaustausch? Kontakt und Themen—

vorschléige: Anarchistische Gruppe, do Guten Mor-
gen Buchladen, Geysostr. 9, 3300 Braunschweig.

fDer SF wird mit einem Stand auf der Mainzer Mi-

nipressenmesse vom 5.6. bis 9.6. im Elzer Hof ver-

geten
sein. Fiir alle, die Interesse an Gespréichen ha~

en. . .

*Zur Vorfinanzierung der beiden Sondernummern
»Kultur« und »Nostalgie« benotigen wir noch Geld
Wir haben bereits zwei Direktkredite von Lesern be:
kommen, so daB die Nummern sicher erscheinen
werden. Der SF sucht noch weitere zinslose Direkt-
kredite fiir mindestens 12 Monate, rfickzahlbar in
Monatsraten vom vereinbarten Zeitpunkt an. Wer
uns also die Zeit bis zum Verkauf der Nummern
fiberbriicken helfen kann, wende sich an unsere

neue Redaktionsanschrift.

*Verkaufe »Die Freie Gesellschaft« (Neue F
.

0| e

Marburg): Anarchistsche Theoriezeitschrift. Pfile
neu erschienen Nummern(auBerNr.7)15.-DM zzgl.
Porto. Miruam, c/o SF. Vorauskasse an SF-Konto
Lieferung durch den SF.

’

*Selbstverwaltung heute — die Katios: Der B

der in SF—16 abgedruckt war und noch vieles mehr an

Hintergmndsinfonnation zu Kolumbien findet sich
in einer Broschiire der Kolumbiengruppen Tiibin-
gen/Niirtingen/l-lofgeismar: »Wir wollen nicht Ge-
walt — wir wollen nur unser Land.« Beziehbar bei-
Albrecht Bfihler, Marienstr. 56, 7400 Niirtingen'
i5?

DM davon 1.- DM Solidaritatsspende an die
a [OS

eitrag,

W,W,..w»w,ww
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*Auflosung der Fragen nach den Queflen neonazi-
stischer und womandtem Time.

1. Bernhard Barkhold (das ist Bemd Drosc aUS

dem Bundesvorstand der NPD): Auslandcrproblc'

rSne7<2ifne
Zeitbombe? (Vowinckel: Berg am See 1981)

2. Gesellschaft fiir bedrohte Volker: Brosclifil’c
zur Selbstdarstellung (Gottingen 0.1.)
3. Bund Deutscher Solidaristen: Resolution zum

Menschenhandel mit Gastarbeitern. In: Nation EU'

ropa 7/8 — 1981

4. Konservative Aktion:

gramm (Hamburg 1982)
5. Initiative ffir Auslander—Begrenzung (Dcutschc
Volksunion), Programm 1980
6. Bijrgerinitiative Auslénderstopp (NPD)3 Untcr-

schriftenliste 1981

7. Siidafrikanische Botschaft: Siidafrika kontro-

vers (Bonn OJ.)
8. Katholischer Pressebund: Fiinf Wundcn Euro-

pas (Koln 0.1.)
9. Theodor Schmidt-Keller (CDU, HeidelbergCf

Manifest): Was kostet er. ein Volk zu zerstoren? V0.1"
trag am 9.10.1981 vor dem Rhein-Ruhr-Klub im Hll‘

ton-Diisseldorf
10. NSDAP-Programm 1920.

11. NPD-Flugblatt 1982.

12. Die Tageszeitung (2.8.1982), »Linkc diskutic-

ren Ausianderstop<<. .

13. Hans-Gfinther Petschat (Nationalrcvoiutionfi'
res Koordinationsbfiro): Gegeneinander lcbcn? 1”:

Unitarische Blétter 1/82
.

14. H. E. J. Bruggen: Bevolkerungsentwicklung 1“

Belgien. In: Nordische Zukunft (Zeitschn'fl dcs

Nordischen Ringes e.V.) 1/1981

15. Josef Sting]: Les travailleurs étrangcrs no for'

mom pas immediatement des groupes ethniqucs. In:

Europa Ethnica, 30.3g. 1973

Anmerkung: Wir wollen bewuBt nicht den gleichcn
Fehler machen, den StrauB vorsé‘ltzlich bcgchl» “"d

alle Zitierten gleich setzen. Ganz im Gegcntcil gel]!
es uns darum, wie schon mit der NR-Diskussion m

Nr. 9 und 10, die Unterschiede klar zu machcn um

gerade dadurch auf jede rassistische oder in AnSf'it'
zen dazu ausnutzbare Position eine Antwort zu fin—

den. Dazu gehort die genaue Kenntnis -; d“ 3‘!“
niederschmettemde >>Faschismus-Vorwurf« scheml

uns angesichts der zunehmenden Verbrcitung SO!‘
Cher deutschtflmelnden Thesen gerade umcr Arbel-
terjugendlichen als ungeeignetes Mittel der Ausein—
andersetzung und sollte nur noch fijr die nconazistl—

schen Gruppen a la Marx/Kiihnen/Hofmann 54(30-

Anwendung finden.

Beschaftigungspro‘
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>>Anbei cine alte Postkarte von der Bakunin-

hfitte. Rechts die Hfitte wie sie 1933 aussah.

Links der geplante Neubau. Was mich gewun—

dert hat ist, daB in dem Artikel fiber die Ba-

kuninhfitte, Fritz Scherer kein Wort fiber die

Ferienlager dcr anarchistischen Jugend und

dcr Kindergruppen, die dort abgehalten wur—

den, verloren hat.«

Georg Hepp, Nauheim

Von Georg Hepp fanden wir in dem Buch »Ar—

beiterjugendbewegung in Frankfurt 1904-

1945<<, Anabas-Verlag, 1978, 9.80DM eine

Schilderung der syndikalistisch-anarchisti-
schen Jugendgruppe Frankfurt, die wir hier

als Ergiinzung abdrucken wollen; SF-Red.

Die Gruppe der syndikalistisch-anarchisti-
SChCn Jugend in Frankfurt am Main wurde im

J11hr 1926 von einigen jungen Arbeitern ge—

gri’lndet. Sie schloB sich der syndikalistisch—an-
arehistischen Jugend Deutschlands (SAJD)
an und war zugleich dem Landesverband des

Rhein-Main-Gebiets angegliedert. Was die

anarchistische Jugend grundsfitzlich neben ih-

rer antiautoritiiren Gesellschaftsauffassung

V9n den fibrigen sozialistischen Jugendver—
bainden unterschied, war ihre Unabhingigkeit
V0n einer Altersorganisation. Wéihrend alle

adderen Jugendgruppen in die politischen Par—

t(Hen oder die Gewerkschaften eingegliedert

Waren, verstand sich die anarchistische Ju—

gend als selbsténdige und unabhéngige Ju-

gendbewegung. Zu der damals bestehenden

anarchosyndikalistischen Gewerkschaft, der

Freicn Arbeiter Union Deutschlands

(FAUD), bestand nur ein loses Verhiiltnis.
In ihrem Programm bekannte sich die anar-

c.histische Jugcnd zu einem konsequenten An—

tlffiilitarismus und zum Atheismus. Sie war ffir

dfe Freiheit in Erziehung und Bildung und ffir

elm freiheitlich-sozialistisehe (anarchisti—

SFhC) Gesellschaftsordnung. Bei dieser an-

tIautoritiircn Einstellung war es nur natfirlich,

daB das Verhiiltnis zu der soziaiistischen Ar—

neue Hfitle

beiterjugend und der kommunistischen Ju—

gend gespannt war, und wo immer sich die

Gruppen begegneten, kam es zu lebhaften

Diskussionen, die immerhin das Gute batten,

daB hierbei die Gegensfitze der einzelnen so—

zialistisehen Richtungen und ihre Einstellung

auch zu den tagespolitischen Ereignissen deut-

lich wurden.

Von den Gegnern der anarchistischen Ju-

gend, die sich auf ihre zahlenmfiBige Uberle-

genheit berufen konnten, wurde die anarchi—

stische Jugend wegen ihrer zahlenméiBigen

Unterlegenheit 0ft als- Sektierer abqualifi-

ziert. Obwohl die Frankfurter Gruppe nie

fiber 20 Mitglieder hinausgekommen war,

ffihlte sie sich nie als Sekte, sondern lediglich

als eine Minderheit, die unangenehme Tabus,
_

auch im sozialistischen Lager, antastete. Es

bestanden zwar zu der Jugend der politischen
Parteien keine engeren Beziehungen, doch

das bedeutete keineswegs ein Abgleiten in die

Isolation. Die meisten Gruppenmitglieder
waren zugleich Mitglied einer anderen Orga-

nisation, zum Beispiel bei den Naturfreun-

den, den proletarischen Freidenkern oder

auch den Esperantisten.
Was die eigenen Aktivitéten betrifft, so

waren diese von der zahlenméiBigen und somit

auch von der finanziellen Seite her be-

schriinkt. Als Hauptagitationsmittel stand der

Gruppe die monatlich erscheinende Zeitung

>>Junge Anarchistem zur Verffigung, die, wo

immer sich Gelegenehit bot, besonders bei fif-

fentlichen Veranstaltungen, vertn’eben wur-

de. Darfiber hinaus Vilurde auch zu besonde—

ren Anlfissen mit eigenen Flugbliittern Stel-

lung genommen.
Das Gruppenleben selbst wurde weitge-

hend durch die Zusammensetzung der Grup-

pe bestimmt. Die Gruppe bestand ausschlieB—

lich aus jungen Arbeitem, angefangen beim

Ffirsorgezogling fiber den Lehrling und den ju-

gendlichen Arbeitslosen bis zum Jungarbeiter.

Die Gruppe bestand bis 1933. Mit dem Ver—

bot aller sozialistischen Gruppen durch das
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grab. 50. mai 1814 ~— gm. 1 Juli 1876

Varkdmpfer d. finardwfiyndikalismus

Idzige Hutte

Hitlerregime wurde auch das legale Weiterbe—

stehen der anarchistischen Jugend unterbun-

den. Von den Gmppenmitgliedem, die sich

der Widerstandsbewegung anschlossen, ka-

men zwei in den Konzentrationslagern ums

Leben. Ein Mitglied wurde zu sechs Jahren

Zuchthaus und anschlieBend 20 Monaten

Konzentrationslager verurteilt. Ein Jugendli-

Cher, der ins Ausland geflohen war, kéimpfte in

der franzosischen Armee und kam in deutsche

Gefangenschaft.

Liebe Genossen,

wie ihr an meinem neuen Absender sehen

konnt bin ich nun im romischen Zentralge-

fingnis >>Rebibbia G.8« und eben nicht mehr ——

wie noch bis zum 26.1.85 — im letzten Zipfel

Italians, genauer in'fiani >>untergebracht<<. Si—

cherlich hatte unset Aufstand dazu beigetra-

gen ausTrani ein kuriosesTouristen‘Stéidtchen

s. :rden zu lassen; nachdem sic die Geffingnis-

inseI >>Asinara<< schlieBen muBten (das war un-

sere Hauptfordemng) die bis dahin als der tro-

pisehe Garten Sardiniens bekannt war (das

heiBt/hiefl u.a. ,
daB die Genossen dart schlim—

mer behandelt wurden als man sich’s anTieren

vorzustellen vermagl). Der Preis war aller-

dings hoch oder wie man so schfin sagt >>staats-

politisch« (18 Jahre und 8 Monate ffir rnich:

Schleuderpreise!) und vielleicht in der Absicht

die ékonomischen Verluste mit der Schlie-

Bung der Blut-Insel auszugleichen. Mein ge-

genwértiges Strafende ha
’

ich nun im Jahre

2022! Da ich aber Realist bin und eben keiner

Utopia nachrechnen will und werde mochte

ich euch dennoch bitten mir den Schwarzen

Faden (und sofem ihr auch andere Schriften

habt, mein Interesse ist groB um den deut-

sehen Wind zu ffihlen) weiterhjn zu schjcken —

wenigstens his zu dem Zeitpunkt bis ich euch

‘davon unterrichtet haben werde, warum man

bestimmte Zeitrechnungen fibertreten und

absehaffen muB.

Eine feste Umarmung,
Willy Piroch, Rom
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Eine konkrete Fortsetzung der Kritik

des‘ Neoliberalismus

Eines der gerade auch fiir‘Anarchisten interes-

santesten und prolitisch wichtigsten Ereignisse
der letzten Zeit auf intemationaler Ebene,
der 12 Monate andauernde mi-

litante und entbehrungsreiche Streik der briti~

schen Bergarbeiter, hat bisher in den Spalten
des SF keine Erwfihnung gefunden.

»Die lassen sich da doch in einem von dok-

trinér—marxistischen Biirokraten um politi-
scher Profilierung willen gefiihrten Streik ver-

heizen« — winkt manche anarchistische Stim-

me hierzulande mfide ab. »Die haben sich das

doch alles von oben aufdréingen lassen mils-

sen, konnten noch nicht mal in einer Urab-

, stimmung selbst dariiber entscheiden, ob sie

‘

streiken

walla:
oder nicht<<, heiBt es an ende-

Und schlieBlich heiBt es in den LI-»The-

sen zu Auflc’isung und Verfall der Arbeit und

zur Rekonstruktion linker Politik au‘s anarchi—

stischer Sicht<<, vorgetragen auf dem Interna-

tionalen Anarchistentreffen in Venedig diesen

September, unter Punkt 2: >>Eine clutch 61(0—

nomische Bestimmungen determinierte Linke

verfz'a'llt mit diesen und das AusmaB des bereits

vonstatten gegangenen Verfalls zeigt sich am

deutlichsten an der zunehmenden Wirkungslo-
sigkeit ihrer Kiz'mpfe (Streiks, insbesondere um

A die 35-Stunden—W0che, England-Bergarbeiter—
streucs eta; Hervorheb. v. Vert.)

In Wirklichkeit zeigm dieser lingste Streik’
der britischen Geschichte jedoch, daB das Pro—
1 riat dort niclht im entferntesten daran

.

.
.

5. a?“
‘

W

denkt, sich vom politischen Kampf zu verab-

schieden, und daB die radikale britische Linke
— einschlieBlich der Anarchisten — keinesfalls
ihren Abschied vom Proletariat nimmt, son-

dern ganz im Gegenteil den Streik nach besten
Kriiften unterstfitzt.

Es ist zweifellos wichtig die Diskussion um

die Rolle der Arbeit zu fiihren und voranzu-

treiben, doch macht gerade das Beispiel des
britischen Bergarbeiterstreiks deutlich, wie
fatal es wire, sich iiber eine solche Diskussion :
von den Arbeltem und ihren Kimpfern zu ent-

‘

femen und zu verkennen, daB mit dem >gegen-

reformatorischem Angriff auf die Arbeit im
Sinne eines >>effektivierten Kapitalismus«
gleichzeitig auch ein umfassender Schlag auf
alle elementaren Bereiche des menschlichen
Lebens geffihrt wird. Die »posi1ive Rekon~
struktion der sozialen Beziehungem, die in
den »Thesen« stattdessen angestrebt wird, hat
in dem gegenwfirtigen Streik der britischen
Bergarbeiter bereits stattgefunden. Und dies
fiihrt gerade uns Anarchisten vor Augen, Wie

wichtig es bleibt, bei allen auftretenden gesell-
schaftlichen Konflikten ~ und dies 5in in er-

ster Linie immer noch Streiks von Arbeitern —

eindeutig Stellung zu beziehen und solidarisch
aktiv zu werden. Erst dadurch wird die Be-
deutsamkeit anarchistischer Aktionsformen
und Ziele erkennbar. Zwischen dem Klassen-
kampf, der zur Zeit in GB tobt und der Situa-
tion hier in der BRD lassen sich keine direk-
ten Parallelen ziehen. So hatte in GB — im Ge-
gensatz‘ zu unserer Nachkriegsrepublik — die
reformistische Sozialpartnerschaft nie eine

wirkliche Chance. Auch die >>vielschichtige
Kn‘se« — wie es treffend in den »Thesen« g8-
nannt wird — setzte dort wesentlich frfiher ein
als bei uns. Dennoch ist diese Krise inzWi-
schen auch bei uns angekommen und konser—

vative >>Wender<< lfiuteten auch hierzulandc
die »Wiederaufbereitung« alter Werte und Ab-

héngigkeitsverhéiltnisse ein; die Arbeitslosen-

schlangen werden lénger, die Gewerkschaften

geraten immer mehr in die Defensive, Studen-
ten biiBen ihre letzten Freiréiume ein. Einc

\
neue soziale Gruppe, die >Jobber< , die sprung-

. haft anwichst, ist entstanden. Sie zeichnct oft

eine sozialrevolutionére Explosivkraft1 21115,

die nicht zuletzt aus den entwfirdigenden Er—

fahrungen ihrer Arbeit herri’ihren mag
- Wie

0ft gibt es keine Betriebsriite, werden Pauscn

verweigert, genau darauf geachtet, daB unter

dem Sozialbeitragssatz geblieben wird. ‘. _Fijr
sne ist die 20-Stunden-Woche sicher nicht so

schén. Auch bei uns ist der Angriff Von oben

eréffnet worden und schafft von dart fiber die

>>Effektivierung<< der Arbeit mehr und mehr

B-etroffene. Bel allen zukfinftigen Kampfen,
die sich daran entzfinden werden, ist es not-

wendig, daB wir als Anarchisten Unterstiit-
’

Zungs- und Mitarbeitsstrukturen entwickeln.
Und da die vorrangig Betroffenen lmmer noch ,

Arbeiter sein werden, gilt dies besonders ffir

StreikS, in denen fiber entsprechende Aktio-
"

nen geniigend Gelegenheit sein wird, unscre

freiheitlichen Prinzipien und alternativen For—

men sozialer Zusammenarbeit zu verbreitcn.

Winand Ehls. Géttingcn



*ALTE AUSGABEN DES SF:

Um ncueren Abonennten die Gelegenheit zu geben,
1hre Sammlung zu vervollstéindigen und bei Bekann-

tcn und Interessierten zu einem gfinstigen Preis flit

den SF zu werbcn, machten wir folgendes Angebot:

>1Fiir 4 altc Ausgaben schickt ihr uns 10 DM (Schein,

chrwcisung, Briefmarken). Welche Nummem ihr

haben wolit, schrcibt ihr dabei. Zur besseren Orien-

tlerung hier die Inhaltsangaben der noch lieferbaren

Ausgaben. Die Anzahl der noeh lieferbaren Num-

mern ist inzwischen sehr diinn geworden; fiber das

Intercsse haben wir uns natfirlich sehr gefreut und

zur finanziellcn Stabilisierung des Blattes hat diese

Aktion ebcnfalls einiges beigetragen. Inzwischen

Sffld allcrdings nur noch vier Nummern greifbar; da-

fur bereiten wir ein »Nostalgie«-Auswahlnummer«
V913 die ausgewéihite Beitriige aus den Nummern 0

bis 12 cnthalten wird und zu unserem 5-jiihrigen Be-

stehen (l) am 1. Mai 1985 erscheint. Zum Inhalt sie-

he untcn. Von den alten Nummem bleiben (alie vier

fur10.-DM) lieferbar:

Nr.13: (64 Seiten)
* Zeit-Echo 1r Anarcho-Organisierung (FLI etc.) *

Kabelfernsehen * >>Containment...« iv Bakteriolo-

glschc Kriegsanffinge * Thoreau it Libertare Pad-

agogik * Interview mit Johannes Agnoli * Kritik an

S Gesell * Hochzinspolitik der USA at Projekte-
messe * Landaucrs Aktualitéit * Ausbildungsver-

bot * Nachruf * IAA—Geschichte *DAS in Spa-

men, II.Tei] * Zeitschriftenschau * Buchbespre-

Chungen * Repression mit §129a * Kleinanzeigen,
hautnah etc.

Nr.14: (64 Seiten)
*

Arbeit, Entropie, Apokalypse und 35-Stunden-

“{pche * Geheimer NATO-Stiitzpunkt auf den F5-

rem * Cruise auf U-Boote - NATO-Plane * Euro—

P§Wahlboykott * Antipfidagogik contra Libertare

P.adagogik * Gesell-Diskussion * Das letzte Inter—

V"3W mit Augustin Souchy; + Filmbesprechung Die

langc Hoffnung 1k Aufruf an Anarcha-Feministin-

"c" * Kritik an den Okolibertfiren u.v.a.m.

BRETO
,,

F””

Nr.15: (64 Seiten)
* Kultumummer? ir FLI~Treffen (Lutter) at Auto-

matisierungsdebatte * Interview mit A. Gorz *

Frau-Mann-Maschine ir Hacker * Pfidagogik-Dis-
kussion * F. Ferrer ir Anti—Kriegs-Museum, ein 1n-
terview ~k Eurbpawahlnachschlag * Migros-Oppo— ,

sition * Projektemesse * Souchy: Mexiko * Rei-

mers: Oskar Kanehl * Faschismus — Antifaschismus

1k S.Gesell-Diskussion * Omori * Libertare Co-

mics ir Venedig Veranstaltungsplan * u.v.a.

(

Nr.16: (64 Seiten)
*Venedig-Berichte (5 Teile) * Feminismus und

Anarchismus (Vortrag aus Venedig) ir 1984 =7Die

Ware (J. Clark-Vortrag aus Venedig) ‘lr Zur Wende

‘k IWF—Kritik 1k Kolumbien/Selbstverwaltung *2
>>At0mmiillpriester<< * Buko-Bericht * Oskar M.

Graf 1k >>Bakuninhiitte¢< — Erinnerungen von Fritz

Scherer ‘k Nachruf auf Otto Reimers i: Stowasser-

ProzeB it u.v.a.

'

»Nostalgienummer« (100 Seiten: 10.-DM)

1k Fiir und wider den Anarcho-Syndikalismus (NLO)
* Patty Hearst — Sozialkritisches am Beispiel der

SLA (0)* Die Freiheit der Frauen (3) ‘Ir Anarchisti-

sches Subjekt (3) ir Interview mit Augustin Souchy

(8)* 100 Jahre Marx (12) *1! Nadge und Awacs (5) *

Wer war B. Traven wirklich? (4) * Nationalrevolu-

tiona're (9) 1k Zur Notwendigkeit der sozialen Bewe-

gungen (11) it Utopie und 13in (10) * Anmerkun-

gen zum Staat (10) * Hambacher Fest (7) * u.v.a.,

Register aller SF-Beitrfige, kurze Geschichte der

Zeitung. . .

Ffir die Kultur—Sondemummer (sie muB nicht extra

besteilt werden, wir liefern sie als Nr. 18 2/85 an

aile Abonennten) stehen bereits folgende Beitriige
fest:
— Anarchistische Kunst ja oder nein (3 Diskussions-

beitréige)
'

- Theater im Zeitalter neuer Medien

— Kulturkn'tik-Beitréige
— Jean Vigo (anarchistischer Filmemacher)
— Carl Einstein;

Endgiiltiger RedaktionsschluB am 1.5.85; wir war-

ten auch auf Photos, Grafiken, Holzschnitte u.ia‘.

Redaktion Schwarzer Faden

Postfach

7031 Grafenau-1

(Neue Adresse !)
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